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Aufsitze. 

1. Die Smirgellagerstiitten von Naxos nebst 
denjenigen von Iraklia und Sikinos. 

Von Herrn S. A. PAapavasitiou in Naxos. 

Hierzu Tafel I und 30 Textfiguren. 

Wahrend wir tiber das naxische Handelssmirgelgestein durch 
eine Reihe von Arbeiten') ziemlich genau unterrichtet sind, fehlte 
uns bisher eine entsprechende Kenntnis der naxischen Smirgel- 
lagerstitten selbst. Was dariiber existiert, sind kurze Mit- 
teilungen von mir”) sowie einige andere Angaben®), die aber 

1) Hine petrographische bzw. mikroskopische Untersuchung von 
verschiedenen, Proben des naxischen Handelssmirgels verdanken wir 
Tscuermak (Uber den Smirgel von Naxos. Miner.-petrogr. Mitt. XIX, 
1894, S. 311—342). Es gibt mehrere chemische Analysen desselben, 
darunter welche von Rammensserc, JaGNaux, Osrr, Lupwie; tiber die 
Harte und Schleifen des Smirgels stellte Rostwat eingehende Versuche 
an; mit seinem wirtschaftlichen Wert endlich beschaftigten sich 
P. EK. Proroparapanis (Monographie tiber den naxischen Smirgel, 
Athen 1903, grof 8°, 98 S. [griechisch]), S. A. Papavastiou (Die 
Smirgelfrage, Athen 1910, 32S. [griechisch]) und A. Panacroropoutos 
(im Bulletin des Finanzministeriums, Jahrg. IV, 1912, Heft 1, 5. 462—488 
[griechisch]). : 

2) S. A. Papavasitiou: Uber die Geologie von Naxos und seine 
Smirgellagerstitten (griechisch). Vorlaufige Mitteilung. 3B: Die 
Smirgellagerstatten. “doyrundys Jahrgang VII, 1905—1906, 8. 77—81. 
Referat im Geol. Zentralblatt, Band VIII, Nr. 255. 

S. A. Papavasitiou: Uber die vermeintlichen Urgneise und die 
Metamorphose des krystallinen Grundgebirges der Kykladen. Mit 
1 Taf. u. 11 Abb. im T. Diese Zeitschr. Bd. 61, 1909, Abhandl. 
S. 184—201. Referat im Geol. Zentralbl. Bd. 18, Nr. 1797. 

S. A. Papavasmiou: Der griechische Smirgel. Internationaler 
KongreB f. Bergbau usw. Berichte der Abteilung fiir praktische Geologie. 
See 1910. S. 162—165, mit Karte Referat im Geol. Zentralbl. 17. 

CAS wE 
3) Von alteren Autoren seien erwaihnt: Fonranrer, in Bosiaye 

und Virter, Expédition scientifique de Morée, t. IJ, Teil 2, 1833, 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 1 
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auf ganz fliichtigen oder unvollkommenen Beobachtungen beruhen, 
'daher mit den Tatsachen meist nicht iibereinstimmen. | 

Vorliegende Arbeit beruht auf eingehender Untersuchung 
der naxischen Smirgellagerstatten, und zwar speziell des Amomaxi- 
Gebietes, wo die Hauptlagerstatten konzentriert sind. AuBer 
diesen behandle ich hier, aber nur beilaufig, die wenigen Smirgel- 
lagerstatten von Iraklia und Sikinos, zwei kleinen Inseln bei . 
Naxos, die ich in fliichtigen Exkursionen kennen lernte. Uber 
den Smirgel von Iraklia habe ich bereits einen kleinen Aufsatz 
verdffentlicht!), meines Wissens deneinzigen, der dariiber existiert. 
Vom Sikinos-Smirgel hat meines Wissens nur FrepLer berichtet, 
er beschreibt aber das einzige dortige Smirgelvorkommen als 
einen Hisenstein’). 

Da der Smirgel nicht bloB ein Erz im weitesten Sinne 
dieses Wortes, sondern auch — abgesehen von seiner relatiy 
geringen Verbreitung — ein gemengtes krystallines Gestein ist, 
so hat seine wissenschaftliche Untersuchung mit gleichem Rechte 
in geologischer wie in petrographischer (bzw. mikroskopischer) 
Hinsicht zu erfolgen. Hine petrographische Untersuchung von 
einzelnen Smirgelproben von Naxos verdanken wir, wie schon 
erwihnt, TscHerMAKk. Sie wurde 1893 durch die griechische 
Regierung veranlaBt, die sich iiber die mineralogische Beschaffen- 
heit des naxischen Handelssmirgels, der ein Monopol der Re- 
gierung ist, genauer unterrichten wollte. Deshalb wurden wohl 
auch lediglich nur solche Proben zur Priifung gesandt, die 
Reprisentanten des Handelssmirgels aus den verschiedenen Vor- 
kommen waren. Eine planmaSige Entnahme yon Proben fand 
daher nicht statt. 

In vorliegender Arbeit habe ich vorzugsweise die geologische 
Seite des Gegenstandes beriicksichtigt, darum beruht sie auch 
in erster Linie auf makroskopischer Beobachtung. Aber auch 
mikroskopische Analysen, erginzungsweise zu den vorhandenen, 
waren unentbehrlich. Ich ‘lieS die Schliffe durch die Firma 
Dr. F. Kranrz in Bonna. Rh. ausfiihren (34 mikroskopische Proben). 

S. 683—64. — Bosiaye und Virter: a. a. O. — Frepusr: Reise durch 
alle Teile des Kénigreichs Griechenland. IJ. Teil, 1841, 5. 300 ff. — 
Von jiingeren: Lepsius, Geologie von Attika, 1893, 5. 78; Griechische 
Marmorstudien, 1890, S.52. — Pururppson: Beitrige zur Kenntnis der 
griechischen Inselwelt. Peterm. Mitt. Erg.-Heft Nr. 184. 1901, 8. 77—78. 
— Gosanrz: Die Smirgellagerstitten auf Naxos. Osterr. Zeitschr f. 
Berg- und Hiittenw. 1894, 8S. 143—147. 

1) §. A. Papavasiirov: Die Insel Iraklia und ihr Smirgel (griechisch). 
"Aoyiundns, Jahrg. VII, 1906—1907, S. 64—70. Referat im Geol. 
Zentralbl. Bd. VIII, Nr. 1516. 

2) Frepuer: a.a.O. S. 152 —154. 
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Dazu lieB ich noch einige chemische Analysen und Bestimmungen 
des Schleifwertes von naxischen Smirgelproben anfertigen, 
erstere durch die Herren Analytiker Gans (Berlin), ZALoKkosras 
und KyriaxorouLos (Athen), letztere durch das Kgl. Material- 
priiffungsamt in Berlin und die Firma , Vereinigte Schmirgel- 
und Maschinen-Fabriken“ zu Hannover-Hainholz. 

Von den beigegebenen Zeichnungen ist das Profil Fig. 2 
meiner vorhin zitierten Abhandlung ,,Uber die vermeintlichen 

Urgneise u. s. w.‘, das geologische Kirtchen von Ivakha (Fig. 15) 
dem erwihnten Aufsatz tiber dieses Inselchen entnommen. Bei 
der Anfertigung der Karte des Amomaxi-Gebietes (Taf. 1) be- 
diente ich mich als topographischer Grundlage der britischen 
Seekarte von Naxos (Mafstab 1:'73030) sowie zweier 1892 
durch die griechische Regierung projektierten, aber nicht zur 
‘Ausfiihrung gelangten Smirgeltransportwege (Moutzounabai — 
Kalathas 6816 m, Lidnasbai—Spilios 2963,37 m). Dieses Karten- 
skelett habe ich dann durch einige Detailaufnahmen vervoll- 
standigt und mit rohen Niveaukurven versehen. Das sind aber 
alles Arbeiten, die ich auf meinem Itinerar mittels Kompaf 
und Aneroid (mit direkter Ablesung, System Nauper, approxi- 
mative Zahlen!) ausfiihrte; daher kann auch diese Karte keinen 

Anspruch auf Genauigkeit erheben. Sie ist eine skizzenhafte 
Darstellung des Amomaxi-Gebietes und seiner Lagerstitten, der 
Lagerstitten des naxischen Handelssmirgels, und kann nur zur 
Ubersicht und Orientierung dienen. Eine ordentliche topo- 
eraphische Grundlage dieses Gebietes existiert leider nicht. 
Die der TscuermMAkschen Arbeit am Schlu& beigegebene Karte 
(GoBANTZ) ist noch ungenauer als meine. 

I. Der geologische Bau von Naxos). 

An anderer Stelle?) habe ich bereits die geologischen Ver- 
haltnisse yon Naxos eingehend besprochen, es ist hier aber 
zunichst angebracht, einleitend einen kurzen Uberblick iiber die 
wichtigsten dieser Verhaltnisse zu geben. 

Naxos ist die gréSte (Flacheninhalt nach SrreLpirzky 
448,8, nach Wisorzky 423 qkm), héchste (Zas-Gipfel 1003 m) 
und am mannigfaltigsten gestaltete Insel der Kykladen. Sie 

') Vergl. hierzu meine geologische Karte von Naxos, diese Zeit- 
schrift 1909, Tafel III, sowie dieselbe Karte, aber durch neue Exkursionen 
etwas berichtigt und ergainzt, die den Berichten der erwahnten Ab- 
teilung des Internationalen Kongresses Diisseldorf 1910 beigegeben ist. 
Ferner die zugehérigen Profile, diese Zeitschrift 1909, S. 134 ff. 

*) In meiner yvorhin zitierten Arbeit ,,Uber die vermeintlichen Ur- 
gneise u. s. w.“, diese Zeitschrift 1909, S. 134 ff. 

1* 



ae 
ist sehr bergig, triet aber kontinentalen Charakter, idem sie 
wechselvolle landschaftliche Elemente in sich vereinigt. Ihre 
Berge und Riicken sind kahl und felsig, aber um so reichlicher 
entfaltet sich die Kulturvegetation in ihren feuchten und reiz- 
vollen Talern, um so fruchtbarer erweisen sich ihre weiten 

Ebenenan der Westktiste. Ein Hauptkamm, der die Physiognomie 
von ganz Naxos beherrscht, durchzieht die im grofen und. 
ganzen eiformig gestaltete Insel auf ihrer N—S gerichteten Langs- 
achse. Hr zeigt mehrere Gipfel (Zas, 1003 m; Phanari, 908 m; 
Mavrovouni, ca. 950 m; Diddi, ca. 850 m), und sein tiefster Paf 
kommt kaum unter 600 m (Hagia Marina, 595 m). Er teilt die 
Insel in zwei stofflich und morphologisch sehr verschiedene 
und ungleich grofe Halften: eine dstliche Gebirgsgegend, hoch 
und schmal, rauh und wildzerrissen (sie besteht meist aus 
Marmor und erzeugt neben Smirgel Kleinvieh) und ein west- 
liches, breiteres und wechselvoll gestaltetes Land, das haupt- 
siichlich granitisch-schiefrig ist und die eigentliche Kulturseite 
der Insel bildet. Vom Hauptkamme spalten sich an hohen 
Passen grofe (am héchsten Koronos, 990 m, im Nordwesten) 
wallartige Querriicken ab, die mit tiefen V-férmigen Talschluchtern 
abwechseln und meist bis zum Meere hinausziehen. Sie erfiillen 
die ganze Osthalfte und die nérdliche Westhalfte der Insel. 

In geologischer Hinsicht bildet Naxos ein Glied jenes alten, 
aber bisher wenig erforschten krystallinen Kernes, der die 
meisten Kykladen zusammensetzt und seine unmittelbare Fort- 
setzung in den besser bekannten krystallinen Massen von Attika 
und Siideubéa findet. Naxos ist das wichtigste Glied des Kernes, 
denn es schlieBt alle Haupteigenschaften desselben in sich ein, 
wie sie sich auf keiner anderen kykladischen Insel vereinigt 
wiederfinden. Es besteht fast ausschlieBlich aus einem ein- 
heitlich gestalteten Komplex von krystallinen Schiefern, Mar- 
moren und schiefrigen Graniten, welchem wenig verbreitete 
Sedimente von unbekanntem Alter angelagert sind. Diese sind 
lokal und in ihrer unteren Stufe von Diabasen durchbrochen. 

Die Sedimente (S,,.,3)'!) und Diabase (D) gehen uns hier 
nicht weiter an; um so griBeres Interesse bietet uns das Grund- 
gebirge von Naxos. 

Dieses besteht aus einer sehr oft wiederholten Wechsellagerung 
von krystallinen Schiefern und Kalken, an deren Basis zwei 
eroBe Massen schiefrigen Granites zutage treten. Das Ganze ist 

1) Die Buchstaben in Klammern hinter den Geteinsgliedern be- 
ziehen sich auf die entsprechenden Symbole in den geol. Karten und 
Profilen. wovon in der FuBnote 1 der Seite 3 die Rede war. 
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einheitlich gefaltet. Das altere Granitmassiv oder der Flaser- 
eranit (Fg) — ein grobkérniger parallel und porphyrartig - 
struierter Biotitgranit — nimmt den dufersten Westen der Insel 
ein, wo er unter dem Meere verschwindet. Seine stockformige 
Lagerung ist meist durch Gebirgsdruck verwischt. Das jiingere 
Granitmassiv oder der Schiefergranit (Sg) — ein feinkérniger 
parallel struierter Zweiglimmergranit — taucht dagegen mitten 
aus der krystallinen Schichtfolge im NW-Teil der Insel aufin Ge- 
stalt einer langgestreckten NNO-SS W gerichteten Ellipse, an deren 
Umrissen die umhiillenden Schichten rund herum nach auBen 
fallen bezw. den Granit konkordant mantelformig umlagern. 
Der Schiefergranit sendet lagerartige Apophysen in den Flaser- 
eranit. Beide zusammen nehmen etwa den vierten Teil der 
Insel ein. Ihr Alter mu8 ein hohes sein. 

Am wichtigsten fiir uns ist der Schiefergranit, da er mit 
der Bildung der Smirgellagerstitten im Zusammenhang stehen 
dirfte (Abschnitt V). Er wird durchzogen von zahlreichen 
Turmalin-Pegmatiten (lokal auch beryllfiihrend) und Quarzen 
aus dem Ganggefolge, die weit in die krystalline Schichtfolge 
hineindringen. Er hat ferner eine Kontaktmetamorphose auf 
die letztere ausgeiibt, die sich im unmittelbaren Kontakt durch 
eine Injizierung seiner Schieferhiille (Metagneisbildung) und ein 
eroberes und vollkrystallines Gefiige seiner Marmoreinlagen, in 
weiterem Abstande dagegen durch die im allgemeinen allmahliche 
Abnahme der Krystallinitéat der krystallinen Schichtfolge nach 
oben und auSen, mit welcher auch eine gewisse Anderung in 
der Beschaffenheit der Schiefer verbunden war, diuferte. 

Die krystalline Schichtserie, die unbekanntes, jedenfalls 
aber hohes Alter hat, besteht aus einer sehr oft wiederholten, 
weit tiber 2 km machtigen und nach verschiedenen (namentlich 
zwei) Richtungen stark gefalteten Wechsellagerung von krystal- 
linen Schiefer- und Kalkzonen, die sehr verschiedene Dimensionen 

haben, oft zu iiberaus dicken und kurzen Linsen an- 
schwellen und vielfach in einander auskeilen. In Ermangelung 
von paldontologischen Merkmalen habe ich folgende petro- 
eraphische Gliederung der Serie auf Grund der stirkeren, daher 
bestandigeren Gesteinszonen durchgefiihrt, welche ich als Stufen 
auf der Karte ausschied : 

1. Halonos-Schiefer (HS). Injizierter Glimmerschiefer 
(Metagneis). Dickschiefrig. Miéachtigkeit tiber 100 m. 

2. Keramoti-Marmor (KM). Sehr grobkérnig, voll- 
_krystallin, dickbankig. Uber 100m michtig. Etwas smirgel- 
fihrend. Seine Hinlagen im Schiefergranit sind am _ voll- 
standigsten auskrystallisiert. 
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3. Komiaki-Schiefer (KS). Unten injizierter Schiefer 

(Metagneis) nebst Amphibolgneis. Er geht nach oben und 
auBen allmihlich in Glimmerschiefer (vorwiegend Biotitschiefer) 
und Amphibolschiefer tiber. Hunderte von Metern miachtig. 

4, Amomaxi-Marmor (AM). Vorwiegend mittel- bis 
feinkérnig. Bis 400m michtig. Fiihrt die Hauptsmirgellager- 
statten von Naxos (Smirgel fast immer koérnig mit wohlent- 
wickelter Spaltenfiillung). SchlieBt eine starke Kinlage von 

Mési-Schiefer (MsS), aus Biotit und Amphibol-Schiefer 
ein, die den Marmor dann in unteren (AM,) und oberen 
(AM,) teilt. 

5. Apiranthos-Schiefer (AS).  Biotitschiefer, Zwei- 
glimmerschiefer, Muskovitschiefer. Kinige 100 m machtig. 

6. Phanari-Marmor (PhM). Vorwiegend fein- bis mittel- 
kérnig. Bis einige 100m michtig. Smirgelfiihrend (Smirgel 
im Durchschnitt feinkérniger als bei 4). 

7. Lidnas-Schiefer (LS). Zweiglimmerschiefer, Muskovit- 
schiefer. Hinige 100 m miachtig. 

8. Zas-Marmor (ZM). Sehr feinkérnig, diimnbankig. 
Bis einige 100m miachtig. Smirgelfiihrend (Smirgel kérnig, 
dicht, Chloritoidsmirgel. Sehr schwache Spaltenfillung). 

9. Moutzotna-Schiefer (MS). Muskovitschiefer, fein- 
schiefriger Phyllit. Hinige 100 m machtig. 

10. Panormos-Marmor (PM). Sehr feinkérnig, wenig 
machtig. 

Die Stufen 1—4 ordnen sich in konzentrischen Zonen um 
die Schiefergranitellipse, die tibrigen bilden zumeist parallele, 
NNO—SSW gerichtete Bander im Osten der Ellipse. 

Diese ganze Schichtserie wird von zahlreichen Apophysen 
aus dem Ganggefolge des Schiefergranites durchzogen, welche 
in den unteren Stufen (1—5) aus Turmalinpegmatiten und 
Quarzen (diese sind lokal von Turmalin oder yon Disthen 

durchwachsen), in den oberen dagegen ausschlieBlich aus Quarz 
bestehen. 

It. Die einzelnen Smirgelvorkommen. 

Wir wollen zuniachst die einzelnen Smirgelvorkommen 
kennen lernen. Bei dieser kurzen Revue sowie fiir unsere 
spateren Ausfiihrungen erscheint es zweckmafbig, zwischen 
unterem, mittlerem und oberem Smirgel zu unterscheiden, 
drei Gruppen von Smirgelvarietiten, die in ihren allgemeinen 
Merkmalen voneinander abweichen, andererseits aber allmahlig 
ineinander tibergehen, was eine Folge ihres verschiedenen 
geologischen Niveaus oder, allgemeiner, ihrer ungleichen Knt- 
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fernung vom Schiefergranit erscheint. Der untere Smirgel, das 
ist der im unteren oder Amomaxi-Marmor!) vorkommende, 
ist nimlich fast immer kérnig und fiihrt niemals Chloritoid in 
merklicher Menge oder in makroskopischer Ausbildung. Seiner 
wohlentwickelten Spaltenfiillung fehlt es am Korund. Der 
obere Smirgel dagegen, das ist der im oberen oder Zas-Marmor?) 
enthaltene, ist feinkérniger als ersterer, meist aber ganz dicht 
und yon sehr schwacher Spaltenfiillung durchzogen. Lr fiihrt 
oft Chloritoid als wesentlichen Gemengteil, wodurch ein wichtiges 
Glied dieses Smirgels entsteht: der Chloritoidsmirgel mit 
charakteristischer Spaltenfiillnng von Chloritoid und blaulichem 
Korund. Der mittlere Smirgel endlich, namlich der im mitt- 
leren oder Phanari-Marmor auftretende, zeigt gemischte Merk- 
male aus den beiden anderen Smirgelgruppen. 

Weitaus die meisten und bedeutendsten Smirgellagerstitten 
yon Naxos gehéren dem unteren Smirgel an. Diese Insel ent- 
halt alle drei Gruppen der Smirgelvarietiiten, wihrend Iraklia 
und Sikinos, entsprechend ihrem geologischen Bau aus oberen 
Gliedern der krystallinen Schichtfolze von Naxos, nur oberen 
Smirgel beherbergen. Der untere Smirgel findet sich wiederum 
ganz vorwiegend im Amomaxi-Gebiet von Naxos konzentriert, 
wo auch der Handelssmirgel ausschlieBlich gebrochen wird. Es 
emptiehlt sich daher, bei der Beschreibung der unteren Smirgel- 
vorkommen zunachst alle diejenigen, die auBerhalb von Amomaxi 
hegen, gemeinsam zu betrachten, um dann bei denjenigen dieses 
Gebietes um so ausfihrlicher zu yerweilen. 

A. Der untere Smirgel. 

a. Smirgelyorkommen auBerhalb des Amoémaxi-Gebietes. 

1. Im Keramoti-Marmor. 

Weniger als 1 km nérdlich des Dorfes Keramoti beiBen 
im gleichnamigen Marmor kleine Smirgelputzen aus. Hier bildet 
der Marmor eine mehrere 10m starke Hinlage im Schiefer, 
die unten von Nebenschiefereinlagen gestreift ist. Sie geht 
kahl und tiber seine Umgebung herausragend den steilen Berg- 
abhang yon Koronos schrag hinauf und zeigt westlich eine 
schroffe, mauerartige Bruchwand, dstlich dagegen eine breite, 
schiefe Denudationsebene, welche der Fallrichtung der Banke 
entspricht. Das Liegende der grobkérnigen Marmoreinlage be- 

1) Der Keramoti- (unterste) Marmor fiihrt ganz unbedeutende 
Smirgelputzen, daher kommt er hier nicht in Betracht. 

*) Im Panormos- (obersten) Marmor habe ich keinen Smirgel an- 
getroffen. 
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steht aus Gneis und Amphibolgneis der Halonos-Stufe, welche 
auf dem Schiefergranit ruht. Das Hangende ist vorzugsweise 
Biotitschiefer aus der Komiaki-Stufe. Die ganze Umgegend ist 
von zahlreichen Turmalin-Pegmatiten aus dem Ganggefolge des 
Schiefergranites durchsetzt. 

Ich untersuchte einen kleinen Smirgelputzen (26)') an dem 
Westrand unserer Marmoreinlage, oben beim Rand. Er liegt 
ungefihr 600m iiber dem Meeresniveau und bildet eine fast 
rundliche Linse von etwa 5m Durchmesser. Der Smirgel ist 
kGérnig und sehr glimmerig; zahlreiche, stark glanzende Magnetit- 
k6rner und -kornaggregate sondern sich aus der eisengrauen 
Smirgelerundmasse. Auf Ablésungsungsflichen des Smirgels 
saB eine bis 38cm dicke Schale von derbem Magnetit. Am 
oberen Kontakt des Putzens mit dem Marmor trat ein kleines 
Nest von ,,Epidotfels‘ auf?). Dieses Gestein, das ich fiir einen 
veranderten Pegmatit halte, bestand aus grofen Feldspat- 
krystallen (u. d. M. triklin, vermutlich Anorthit) und reichlichem 
Epidot in Koérnern oder Stengeln, sowie rotem Granat in Ag- 
eregaten aus gréferen und kleineren Kérnern und Krystallen, 
darunter ein etwas tiber nuferoBer Krystall. Vereinzelt war 
auch Eisenerz, vermutlich Titaneisen, und blauschwarze Horn- 
blende (vielleicht Glaukophan) zu sehen. 

2. Im Amomaxi-Marmor. 

AuBerhalb des Amomaxi-Gebietes kommt Smirgel im gleich- 
namigen Marmor an mehreren Punkten von Naxos, meist aber 
in kleiner Menge vor. Ktwas gréSer ist das Vorkommen yon 
Krios (1) an der Steilkiiste unweit SSO vom Kap Stavri, dem 
nérdlichsten Vorsprung der Insel. Hier hebt sich ein felsiger 
Marmorhiigel aus dem Meere empor; er wird durch einen tiefen 
WasserriB nach der Richtung zum Meere hin durchschnitten. 
Das Liegende des klotzigen Marmors ist Amphibolschiefer aus 
der Meési-Stufe. Der RiB hat den Smirgel auf einige 10 m 
Ausbiglange unten an den Schluchtwanden bloSgelegt. Der 
unreine Smirgel ist kérnig, glimmerreich und yon eisenschwarzer 

Farbe; er ist durch gréfere Magnetitkérner gefleckt. Das Vor- 
kommen wurde einst auf brauchbaren Smirgel ein wenig, aber 
umsonst versucht. Hin anderes von mir nicht besuchtes Vor- 
kommen liegt, unweit siidwestlich von Krios bei Mairi Plaka. 

") Die Zahlen in Klammern hinter den Smirgelvorkommen be- 
ziehen sich auf die entsprechenden Lagerstatten in der geol. Karte von 
Naxos und der Spezialkarte des Amomaxi-Gebietes (Tafel I). 

*) Die Gesteinsnamen in Anfiihrungszeichen beziehen sich auf die 
durch die mikroskopische Untersuchung der Proben bendétigte Benennung. 
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Es wurde ebenfalls auf guten Smirgel vergebens_ probiert. 
Weitere, wohl kleinere Vorkommen sollen ausbeifen am Ost- 
abhang von Kalogeros, einem steilen Marmorberg (ca. 400 m), 
der der Apollo-Bai im Osten vorgelagert ist. Stidlich von 
hier und vom Dorf Mési (ca. 380 m), am Ostfu8 der Bergspitze 
von Hagios Grigérios (ca. 600 m) trifft man vereinzelte Smirgel- 
ausbisse bei Ph'yroopa (ca. 400 m) (2). Hier handelt es sich 
um glimmerigen Smirgel. 

Am. siidwestlichen Fu8 von Profitis [lias, einem sich mit 
eroBer Steilheit iiber seiner flachen Umgebung dOstlich von 
Sagri erhebenden Marmorberg (ca. 550m) beiBen auf einem 
Acker kleine Smirgelputzen aus (29), die durch ihre Zerstérung 
das Feld mit kleinen Smirgelstiicken ganz besat haben. Der 
Smirgel ist teils kérnig und dabei glimmerreich, oder fihrt 
viele aus der Grundmasse ausgesehiedene Magnetitkérner; teils 
ist er feinschiefrig mit einer fein-schieferartigen Grundmasse, die 
durch gréBere Korundkérner dicht geknotet erscheint. An ver- 
schiedenen Punkten von Kayotrou, einem flachen Bergzug, der 
die Westhalfte von Naxos vom Kap Kouroupia bis zum 
Becken von Paratrechos mit nérdlicher Richtung durchzieht, 
miissen an verschiedenen Punkten kleine Smirgelputzen aus- 
beiBen, da man z. B. am Ostlichen Abhang der zum Bergzug 
gehérigen Flachkuppe von Platia Rachi (ca. 330 m), oder am 
SiidfuB des eigentlichen Karott'rou-Berges (fast 400 m) (hier 
auf dem Wege Tripodes—Sagri) lose Stiicke von nahezu dichtem 
Smirgel trifft. Es gliickte mir, zum Anstehenden eines derartigen 
Putzens zu gelangen. Hs ist insofern interessant, als der Smirgel 
dicht ist, im Gegensatz zum tibrigen unteren Smirgel, der in 
der Regel kornig ist, und weil er keinen Chloritoidsmirgel ent- 
halt, wie die &hnlichen Vorkommen aus dem oberen Smirgel 
(vergl. unten Chalasmata tis Giearlous). Das kleine Vorkommen 
mift nur einige Meter im Durchmesser. Es liegt auf der siid- 
lichen Fortsetzung des Berges von Platia Rachi, oben im Marmor- 
gehang, an der Lokalitét Mavro Dasos!). Der Smirgel ist 
ziemlich dicht, homogen beschaffen und sehr briichig. “Seine 
feinen Spalten sind oft mit feinschuppigen Margaritadern er- 
fillt. Der Putzen ist am Rande zerstiickelt, die einzelnen 
Smirgelstiicke erscheinen durch den Marmor hindurchgewachsen. 
Dieser wird dann oft zu dichtem, porédsem Kalk. Der Putzen 
sieht wie Hisenerz aus. 

') Auf der Karte wurde es nicht eingetragen. 
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b) Die Smirgelyorkommen des Amémaxi-Gebietes. 

(Vergl. Tafel I und Profile 1—4). 
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(Erklarung der Zeichen und Buchstaben zu allen Textfiguren siehe Tafel I.) 

Natirliches Profil (auf eine Ebene bezogen) des Nordgehainges vom Rou 

Smirgellagerstitten von: 1. Machiris, 2. Kakoryakas, 3. Agriosykid, 4. Aspalathropos, 5. Endrya. 

Das Amomaxi-Gebirge (Gipfel 817 m) ist eine rauhe Marmor- 
gebirgsflache, die sich im nordéstlichen Teil von Naxos an 
einem hohen Pa (Porta, ca. 710 m) vom Hauptkamm der Insel 
abspaltet, um sich lings zweier grofer Talschluchten — 
Lionas im Norden und Routzotina im Siiden — nach Osten, 
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zum Meere hin auszubreiten. Die nahere morphologische und 
geologische Beschreibung des Gebirges verbietet uns der enge 
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Nixerconiveais 

Natiirliches Profil, auf eine Ebene bezogen, des Siidgehinges vom 
Lionas-Tal. MaSstab: 1: 60000. 

Smirgellagerstitten von: 1. Apano Mavropharangas, 2. Skala tou Mavro- 
pharanga, 3. Kato Mavropharangas, 4. Apano Kastellaki, 5. Kato Kastellaki, 

6. Pezoulas, 7. Krimnos, 8. Kabi, 9. Stravolangada, 10. Machiras. 

, 

ZOuUNA. 

Gipfel von Amomaxi, 817 m., Talschlucht von Rout 

~-=se=-= SmirgelausbiS von Kakoryakas. 

- Talschlucht von Lionas. - Gipfel von Lagos. 

Fig. 3. 

Querprofil des Amomaxi- Gebirges. 

MaSstab: 1:40000. 

Raum dieser Abhandlung. Der Leser mige daher an der Karte 
_ des Amomaxi-Gebietes (Taf. I) und den zugehérigen Profilen 

(Fig. 1—4) die Struktur desselben herauslesen. 
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Die Smirgellagerstatten, die in der Regel dem Amomaxi- 

Marmor, dem dortigen Hauptgestein, gehéren, beifen an allen 
Seiten des Gebirges aus, mit Ausnahme der Gstlichen. Sie 
setzen sich ferner in die nérdlichen Gehange des Lidnas-Tals 
hiniiber; sie verschwinden dagegen ginzlich diesseits des Ge- 
birges, an der siidlichen Talwand des Routzotna-Tals, das 
eine grofe Verwerfung darstellt. Sie kénnen daher am besten 

Schlucht von 

_ Talschlucht 

von Lionas 

_ Schlucht von 

Tiropita. Renidi. 

- Sternou. Of0 WMW 

Sea AV ASitclsile 

Nlecremivean 

Profil durch das Lager von Renidi. 

Mafstab: 1: 30000. 

Smirgellagerstétten von: 1. Anastasi, 2. Skala, 3. Korkas, 4. Tirdpita, 
5. Renidi, 6. (Krimnods), 7. Pezotilas, 8. Apano Mayropharangas. 

Der Verlauf des Lagers zwischen 6 und 7 ist schematisch; vielmehr 
liegt hier ein Luftsattel vor. 

Der Kontakt von KS und AM an Sternot ist wahrscheinlich von lager- 
artigem Pegmatit gebildet. 

in folgende, die Ubersicht erleichternde Gruppen untergebracht 
werden: 

1. Smirgelvorkommen um den Paf von Machiaras, gegen 
das Westende des Gebirges. | 

2. Smirgelvorkommen an der nérdlichen Wand des 
Routzouna-Tals. . 

3. Smirgelvorkommen an den siidlichen Gehangen des 
Lionas-Tals. 

4. Smirgelvorkommen an den nérdlichen Gehangen des- 
selben Tals. 

Aus allen diesen Vorkommen wird der naxische Handels- _ 
smirgel gebrochen. Der Smirgel der Gruppen 1 und 2 wird 
zur Moutzouna-Bai (Dimos Apiranthou), derjenige der Gruppen 
3 und 4 zur Lionas-Bai (Dimos Koronidos) durch Maultiere 
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transportiert, von wo er zum Zentralsmirgeldepot nach Syra 
verschifft wird'). 

Man besucht die Vorkommen am besten vom Dorf Vothri 
(542 m) aus, das ziemlich in der Mitte derselben lhegt. Von hier ist 
das nichste Vorkommen Machiras nur etwa 10 Minuten, das ent- 

legenste (Endrya) etwas iiber 1 Stunde entfernt. Die Vorkommen 
von Machiiras und Routzotna kann man in einer Exkursion 
besuchen, fiir die iibrigen braucht man 2 bis 3 Exkursionen. 

1. Die Vorkommen von Macharas. 

Um den Pass von Machiras, einer ca. 685 m hohen Ein- 
sattelung im Westteil des Hauptkammes von Amomaxi, die 
den Ubergang zwischen den Grenztiilern des letzteren, Lidnas 
und Routzouna, vermittelt, beiBt ein ausgedehntes Smirgellager?) 
im Amomaxi-Marmor aus, dessen Streichen und Fallen teilend. 
Der fast ununterbrochene AusbiB zieht bogenférmig iiber den 
Pass hin auf einer Linge von fast 1 km. Seine aufgeschlossene 
Machtigkeit betragt bis tber 10m. An der Kriimmungsstelle, 
SW beim Pass und etwa auf halber Linge, erreicht der Ausbib 
seine héchste Seehdhe mit ca. 700m. Von hier zieht die eine 
Ausbifhalite fast geradlinig nach Siiden, die andere in ein- 
facher Serpentinkriimmung allgemein nach NNO herunter. 

Diese niérdliche Ausbif’hilfte, deren unterster Teil (Smiri- 
glas im engeren Sinne) man zunichst von Vothri her erreicht, 
zieht auf einer sanft geneigten Terrainfliche in iiber 400 m 
kontinuierlicher Lange; ihr unteres Ende hat die Seehéhe von 
ca. 650m. Sie hei’t Sideritis, oder Skaphitou Machiara, 
oder Pissini Skaphi, oder endlich Smiriglis (21a). Sie 
wurde iiberall auf brauchbaren Smirgel abgeschiirft, aber zu 
einem ordentlichen Abbau kam es nur in ihrem unteren 
Teil durch eine gréSere Abbaurésche, die den Namen Skaphi 
(Trog) im engeren Sinne erhielt (Fig. 5). Dieser Trog (See- 
héhe am Rand ca. 660m) mift ca. 30><10 auf der Tagesober- 
fliche und ist etwa 10m tief. Darin war das aufgeschlossene 
Smirgellager zu einer starken Linse mit tiber 10m Michtigkeit 
angeschwollen. Die Linse wird von einer Zone sehr grobkérnigen 
Marmors durchzogen, welche durch feime Smirgellager dicht 
gestreift erscheint (Fig. 5a). Der gebrochene Smirgel ist kérnig, 

1) Der Konsum in den letzten Jahren betrug in Tonnen: 
1901 5691; 1902 4720; 1903 5585; 1904 6181; 1905 6792: 1906 
7719; 1907 10653; 1908 7471: 1909 8193: 1910 12939; 1911 10195. 

*) Ich verwende in dieser Abhandlung das Wort ,,Lager“ bloB der 
Form nach, ungeachtet der Genesis. In der Tat sind die Smirgellager 
keine normalen Lager, sondern Lagerginge. 
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eisengrau bis stahlgrau, dickbankig. Die Magnetitkérner sondern 
sich oft aus der Grundmasse. Auch wird der Smirgel haufig 
durch graue Korund- und metallisch glinzende Magnetit- oder 
Hisenglanz-, bisweilen auch blutrote Hamatitzonen und -linsen 
gestreift, wodurch gebénderter Smirgel entsteht. Solcher 

Smirgel, der gew6hnlich glimmerig ist, wird in der Regel als 
unbrauchbar betrachtet und bei Seite gelassen. Daraus besteht 
meistenteils der AusbiB von Macharas. Die Spalten, die den 
Smirgel durchziehen, sind hiaufig mit Mineralien erfillt. Das 

Bey se 

} on Soot ee IO See 7 

KC L; Yf Yj . 

ae Yy SS or 

Fig: 5. 

Der grofe Tagbau (Skaphi) von Machiras (1903). 

Zeigt eine Marmorzone A im Smirgellager, die von diinnen Smirgellagen 
gestreift ist. Diese Wechsellagerung ist schematisch. In Wirklichkeit 

ist sie oftmals wiederholt und unregelmabig. 

sind vor allem Margarit, dann auch Muskovit, ferner viel Chlorit, 
ein wenig Turmalin, auch Kalkspat in groBen, triiben oder 
braunen Rhomboédern, endlich Pyrit in kiérnigen Agegregaten, 
die oft zu Brauneisen ganz oder teilweise umgewandelt sind, 
seltener in grdéBeren pseudomorphen Brauneisenwirfeln. Auf 
Querrissen des gebinderten Smirgels erscheinen bisweilen kleine 
Magnetitknipfe, wie Nagelképfe auf der Rifflache sitzend; das 
sind das Ausgehende von ziemlich runden Magnetitstreifen des 
Smirgels. 

An seinem unteren Ende ist der Ausbi8 und dessen Mutter- 
marmor bis zu einer gewissen Tiefe teilweise zu roter, eisen- 
schiissiger Erde (terra rossa) umgewandelt, worin die verschont 
gebliebenen Smirgelteile (Stiicke und Blécke) wie auf sekundarer 
Lagerstatte erscheinen. Man gewinnt sie indem man sie einfach 
herausgrabt. 

Jenseits einer seichten Talrinne, die hier gleich éstlich 
beginnt und mit NNO-Richtung und immer mehr sich ver- 



tiefend in das Tal von Lionas miindet, setzt ein anderer AusbiB 
auf einige 10m Lange ein (Seehéhe ungefahr 600m). Er zeigt 
eine Reihe kleinerer Schiirfe. Von hier weiter unten talab- 

warts sind noch vereinzelte kleine Ausbisse zu finden. 

Was nun die siidliche Halfte der Ausbisse von Machiras 
anlangt, so zieht sie zunaichst vom hiéchsten Ausbi8punkt 
aus das Gehiinge schrag hinunter auf ca. 300m (Seehéhe am 
Ende hier ca. 645m). Dieser Teil heiBt Prosthini Skaphi 
(21b). Er zeigt nur Schirfe. Das Terrain hier abwarts bis 
zur Talsohle ist voll besét mit Smirgelstiicken, die vielfach 
mit terra rossa vermengt sind. Der Smirgel ist fast durchweg 
gebandert, auch durch unregelmaBige Streifen befleckt oder 
sehr grobkérnig (namentlich auf dem Querbruch); in allen Fallen 
ist es glimmeriger Smirgel, der als untauglich gilt. Die Korund- 
streifen sind oft rétlich durch ein verteiltes Kisenoxyd. 

Nach einer Unterbrechung von etwa 100m setzt unser 
Ausbi8 wieder an der Sohle der flachen Talrinne ein, die vom 

Pass von Machiaras mit siidlicher Richtung zum Routzotna-Tal . 
herabkommt und sich beim Ausbi8 zu einer immer weiter sich 
vertiefenden Wildschlucht verwandelt. Dieser fast horizontale 
und auf tiber 100m am Rande der Schlucht hiniiberziehende 
AusbiBteil heigt Kalathogiannis oder kurz Kalathas (22) (See- 
hohe am Siidende ca. 600m). Er fallt flach dstlich, also wider- 
sinnig ein, entsprechend der Lagerung seines Muttermarmors, 
und zeigt eine Reihe von Schiirfen, die aber zu keinem ordent- 
lichen Abbau fiihrten. Der Smirgel ist nimlich durch glimmerige 
Gemengteile und viel eingesprengten Pyrit verunreinigt, der, 
vielfach gelblich oder gelbgriinlich verwitternd, auch dem Smirgel 
an den faulen Stellen diese Farbung gibt. — In der siidlichen 
Verlangerung des Ausbisses sieht man noch vereinzelte kleine 
Ausbisse. 

2. Die Vorkommen am nérdlichen Abhang des 

Routzouna-Tals. 

Das Tal von Routzouna ist eine langgestreckte (ca. 4,5 km 
geradlinig), tief in Marmor eingesenkte, V-formige Wildschlucht, 
die mit allgemeiner SO-Richtung in die Ebene yon Triagathas 
miindet. Hier hat sie sich zu einer seichten Wasserrinne ver- 
wandelt (Lange ca. 1 km), die sich bei Hagios Dimitrios ins 
Meer ergieBt. In Folge einer groBen Verwerfung (Sprunghéhe 
iiber 200 m), die diese diirre Talschlucht durchzieht (s. Taf. I 
und Profil Fig. 3), sind ihre steilen und nackten Wande, 
auch legen die einander entsprechenden Schichten beiderseits 
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ungleich hoch: die Gegend siidlich des Tals hat sich lings der 
Verwerlung gesenkt in bezug auf das Amdmaxi-Gebirge, das 
als Horst stehen blieb. So bildete sich unterhalb des eigent- 
lichen Amomaxi-Berges (817 m) eine groBartige Marmortalwand 
von tiberaus wilder Schénheit, welche Smirgellagerstatten auf- 
geschlossen hat. 

Diese Talwand, die sich oben in die schiefrige Bergwand 
des eigentlichen ate fortsetzt, wird links und rechts vom 
iibrigen Talgehange abgetrennt ioeeh ein Paar sekundire Wild- 
schluchten, die von der Schieferregion oben mit groBem Gefalle, 
gebogenem Lauf und tief einschneidend zum Haupttal herab- 
kommen. Sie haben ebenfalls Smirgellagerstitten bloBgelest. 
Die linke Schlucht heift Kakoryakas (biése Schlucht), die 
rechte Endrya. Ihre Smirgelvorkommen erhielten die Namen 
dieser Schluchten. Eine dritte, kiirzere, aber darum noch 
steilere Wildschlucht liegt rechts (éstlich) von Kakoryakas. Sie 
heiBt Agriosykia. Dicht bei ihr zieht sich unten am Gehinge 
und oberhalb des Fufweges ein weiterer, aber kleinerer Ausbif 

- gleichen Namens hin. 
_ Zam Smirgelvorkommen von Kakéryakas (23) selangt 

man zunichst, wenn man den Fufweg talabwarts nimmt, der 
von ite Gnas tiber Routzotina zur Moutzouna-Bai ete 
fiihrt. Das ist der Haupttransportweg (ca. 7,5 km) des Smirgels 
aus beiden Gruppen von Vorkommen. Aus den Vorkommen 
von Routzotna kommen zickzackformige Transportpfade zum 
Hauptweg herunter. Der AusbiB von Kakoryakas (Seehdhe 
etwas iiber 400 m) zieht horizontal mit stidlicher Richtung auf der 
steilen Ostwand der gleichnamigen Schlucht hin und biegt sich 
schlieBlich nach Osten auf dem Hauptgehiinge um. Seine Lange 
betriigt tiber 250m. Der Ausbif ist fa8t kontinuierlich. Er ist, wie 
dies die Regel bei den Ausbissen ist, in eine Reihe von Suniel 
gewolben gelegt (Fig. 6). Diese Bilder meist den Kingang zu ge- 
wohnlich kleinen unterirdischen Abbauen. Hin gréBerer solcher 
(Durchmesser ca. 100m) befindet sich beim Nordende des Aus- 
bisses. Das konkordant im Marmor eingebettete Lager fallt 
sehr flach dstlich (OSO) ein, daher gehen auch die unterirdischen 
Baue nicht in die Tiefe, sondern mehr im horizontalen Sinne 
bergein. In jenem gréfSeren Abbau, der einen weiten, rundlichen 
und mit spiérlichen Smirgelpfeilern gestiitzten Raum. bildet, 
wurde das Smirgellager auf tiber 5m Dicke aufgeschlossen. 
Wihrend man oben bis zum Marmordach abbaut, ist das Liegende 
immer noch Smirgel, und zwar ein unreiner, gebdnderter, den 
man unberiihrt la8t. Daher ist die gefundene wahre Machtigkeit 
des Lagers etwas gréBer als jene Zahl. 
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Der Smirgel von Kakoryakas ist von bester Qualitiit. Er 
ist feinkérnig, rein (also fast frei von Nebengemengteilen) und 
yon eisengrauer Farbe. Lr ist gleichmaSig gekérnt, manchmal 
aber nimmt er einen gleichsam porphyrartigen Habitus an, 
durch gréBere (bis iiber 2mm), plattige Magnetit- oder Hisen- 
glanzkérner, die durch ihre Spaltbarkeit der Gesteinsbruchflache 
einen gewissen Schimmer geben. Dadurch, da8 sich in der 

bine Mee 

Fig. 6. 

Hin abgebautes Smirgelgewélbe. Kakoryakas, natirliche Schluchtwand. 

Smirgelmasse griéBere Korund- und LErzstreifen und -linsen 
einstellen, geht der kirnige Smirgel stellenweise in gebinderten 
iiber, namentlich am unteren Salband des Lagers. Die Spalten 
des letzteren sind gewodhnlich mit verschiedenen Mineralien 
besetzt, vor allem mit Margarit, daneben Muskovit, auch viel 
Turmalin, welch letzterer dadurch charakteristisch fiir das 
Vorkommen wird. Er durchtrankt auch hier und da und in 
beschrinktem Umfang den Smirgel teils in kleinen, teils in 
staubformigen Kornern. 

Bald nachdem wir Kakoryakas auf unserem Hauptweg 
talabwarts hinter uns haben, begegnet uns hart iiber dem 
letzteren und dicht bei der Wildschlucht von Agriosykia das 
gleichnamige Smirgelvorkommen (24). Der Ausbif (Seehdhe 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913, 2 
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ca. 400m) zieht horizontal auf einige 10m und zeigt kleine 
verlassene Abbaue. 

Unser Weg setzt sich immer weiter abwarts fort, und 
nun miissen wir bald einen Querpfad zum Gehinge hinauf 
nehmen, um zum zweiten Hauptvorkommen der Gruppe zu 
gelangen, zu dem von Aspalathropos. Es bildet zwei Aus- 
bisse, die horizontal tibereinander ziehen. Der untere Aus- 
biB, dem man zuniichst begeegnet, heif®t speziell Kato Briadi 
(25 a) (Seehdhe ca. 8345 m). Er mift einige 10m Lange und ist 
durch kleine Baue, darunter einen gréferen Tagbau aufgeschlossen, 
in welchem das Smirgellager auf etwa 8m Miachtigkeit vom 
Dach aus aufgedeckt wurde. Das Liegende ist aber immer 
noch Smirgel. Der dickbankige Smirgel ist feinkérnig und 
eisenschwarz und fiihrt hier und da sparlich eingesprengten 
Pyrit. An Kliiften des Lagers, welche wiederum Margarit als 
Hauptfiillung zeigen, sitzen bisweilen gro8e, facherformig an- 
geordnete Margaritlamellen sowie groBe Limonitwiirfel oder 
Rhombendodekaéder pseudomorph nach Pyrit. — Seitlich éstlich 
dieses Ausbisses und in etwas tieferem Niveau (um 4 oder 5 m) 
streicht ein kleiner Smirgelputzen aus. 

Ungefahr 60m oberhalb von Kato Briadi liegt der zweite, 
weitlingere und bedeutendere Smirgelausbi8, der Aspalathropos 
im engeren Sinne (25b). Lin steiler Zickzackpfad fiihrt von 
Kato Briadi auf dem immer steiler werdenden Bergabhang 
hinauf, Uber dem Ausbi& hat sich nun schlieBlich das un- 
mittelbare Gehange zu einer schroffen Marmorwand verwandelt. 
Der Ausbif zieht horizontal mit einer leisen Senkung in der 
Mitte auf tiber 150m Lange und in OSO-Richtung gegen die 
benachbarte Schlucht von Endrya hin. An beiden Enden liegt 
er in ca. 400m Seehédhe, in der Mitte etwas niedriger. Lr 
entspricht im grofen und ganzen einem (konkordanten) Lager, 
im einzelnen aber weit er auch abnorme Lagerung auf, die 
entweder von Hohlraumausfiillung des Smirgels oder auch von 
lokalen Verwerfungen herriihrt. Auf der ganzen Lange des 
Ausbisses gehen kleine Abbaustollen und -réume, und zwar 
ziemlich horizontal bergein, wegen der sdhligen Lagerung des 
Lagers. Sie gehen meist von Smirgelgewélben aus, in die das 
Lager zusammengefaltet ist. Die darin aufgeschlossene Lager- 
dicke betragt bis ca. 5m, das Liegende jedoch ist wiederum 
unreiner, zumeist schieferartiger Smirgel, den man nicht ver- 
folyt. Der gewonnene Smirgel ist von guter Qualitat, sehr fein- 
kérnig, rein, eisengrau bis dunkelstahlgrau. Der aus Margarit 
bestehenden Spaltenfiillung ist charakteristischerweise oft viel 
Chlorit beigemengt, wie in Machiras. In den westlichen Briichen 
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wird der Smirgel von feinschiefrigen Smirgellagen durchzogen, 
die allmahlich in den kérnigen iibergehen. Auch der ge- 
banderte Smirgel ist in diesem Vorkommen stark vertreten. 

Geht man yom Ostende des letzteren Vorkommens in seiner 
Streichrichtung weiter, dann links die Westwand der Endrya- 
Schlucht entlang, so begegnet man nahe an deren Siidende 
einem letzten Smirgelausbi8 der den Namen dieser Sehlucht 
bekam (25c). Dieser Ausbi8 durchzieht die steile Marmor- 
bergwand in fast horizontaler SSW-NNO-Richtung auf iiber 
150m (Seehdhe am NO-Ende fast 415m, am anderen Ende 
unter 400m). Er gehért wohl zum Horizont des Lagers vom 
eigentlichen Aspalathropos, vielleicht ist es dieses Lager selbst, 
das auch durch die Endrya-Schlucht blosgelegt wurde. Es 
zeigt auf seiner ganzen Linge mehrere kleine Schiirfe ohne 
ordentlichen Abbau. 

3. Die Vorkommen an den siidlichen Gehangen 

des Lionas-Tals. 

Im Gegensatz zum siidlichen Abhang des Amomaxi-Gebirges, 
der, infolge der Routzotna-Verwerfung, eine steile, wenig 

differenzierte Talwand darstellt, zeigt das nérdliche Gebirgs- 
gehinge unterhalb des Amomaxi-Berges eine weite, von engen 
Wildschluchten zerschnittene Marmorbergflache, die schlieBlich 
mit schroffen Wanden am Lidnas-Tal abbricht. Diese lang- 
gestreckten, meist tiber 1 km langen Schluchten entbléBen die 
meisten und wichtigsten Smirgellagerstaétten der vorliegenden 
Gruppe. Es gibt hauptsichlich drei solche Schluchten, nimlich, 
von West nach Ost, Stravolangada, Tirdpita und Renidi. Sie 
nehmen ihren Ursprung hoch oben am schiefrigen Abhang des 
Amomaxi-Berges und laufen etwa parallel unter sich im all- 
gemeinen in N- bis NO-Richtung und mit maSigem Gefille zum 
Tale yon Lionas. Ein Hauptweg geht von Vothri iiber dieses 
Tal zur Lionas-Bai. Er nimmt die Transportpfade auf, die 
aus den verschiedenen Smirgelvorkommen der Gruppe herunter- 
kommen. 

Zum Besuch aller dieser Vorkommen braucht man, von 
Vothri aus, zwei Exkursionen: einmal auf dem Hauptwege zu 
den Vorkommen von Tirdpita, Korkais, Amalia, Palidpyrgos, 
Spilios, Renidi, Kaka Briadia, Kabi, Krimnos und auf dem 
Riickwege Phyrostephani; dann iiber Argokili und schlieBlich 
iiber Stravyolangada zuriick zu denjenigen von Mavropharangas, 
Kastellaki, Pezoulas und Stravolangada. Aber der besseren 
Ubersicht wegen habe ich mir den Besuch in einer Exkursion 

9 * 
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gedacht und dementsprechend eine andere Reihenfolge bei der 
Beschreibung gewihlt. 

Ich beginne mit dem Vorkommen von Stravolangada 
(20). Es liegt etwa eine halbe Stunde von Vothri; ein Quer- 
pfad fiihrt tiber Berg und Tal dahin. Der Ausbi8 befindet sich 
etwa am Anfang des oberen Drittels dieser Schlucht. Er be- 
ginnt in der Schluchtsohle (Seehéhe ca. 460m) und zieht 
fast horizontal beiderseits der Sehlucht auf ca. 150m. Lr 
entfernt sich daher allmihlich von der immer mehr sich tal- 
abwiirts vertiefenden Schluchtsohle. Auf der rechten Schlucht- 

NINO 558% ONO WNW 

TGS <aieae Fig. 8. Dieselbe Fig. 7 in Querprofil. 

Smirgelgiingchen und -aderung am Hangenden des Hauptsmirgellagers 
Stravolangada, natiirliche Talwand (1904). 

wand ist er zumeist kontinuierlich, auf der linken zeigt er mehr 
Unterbrechungen. Da die Ausbisse zu beiden Seiten der Schlucht 
ungefahr dasselbe Niveau besitzen, so laiuft keine Verwerfung 
durch die Schlucht. Die Ausbisse zeigen die iibliche Faltelung 
zu Smirgeleewblben. Von diesen gehen kleine Abbauraéume 
in das Lager ziemlich séhlig ein. Sie werden verlassen, sobald 
das Smirgelgewélbe allseitig ausgekeilt ist. Dann brechen die 
Gruben zusammen. Im iibrigen zeigen die Ausbisse kleine 
Schiirfe. Das Lager liegt im groBen und ganzen konkordant 
in Marmor. An der Marmorwand draufen, bei einem Smirgel- 
eewolbe auf dem rechten Talabhang, bemerkte ich auch durch- 
greifende Lagerung des Smirgels: vom (konkordanten) horizontal 
sich hinziehenden Hauptsmirgelkérper ging namlich eine gréssere 
Smirgelader quer im Hargendmarmor hinauf, daneben waren 
in der Marmorwand mehrere kleine Smirgellinschen angesetzt, 
die, zu Reihen hintereinander angeordnet, senkrecht die Wand 
herunterzogen (Fig. 7 und 8). Die aufgeschlossene Lagerdicke 
in den unterirdischen Abbauen ist etwa 4m, wenn man yom 
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Liegenden absieht, das auch hier ein gebanderter, nicht abbau- 
wiirdiger Smirgel ist. Der gewonnene Smirgel ist von bester 
Qualitit, sehr feinkérnig, eisengrau, mit sehr festem Gefiige 
und geringer Spaltenfiillung. Diese besteht auch hier, wie 
tiberall, wesentlich aus Margarit. Daneben findet man cha- 
rakteristischerweise haufig Turmalin. 

Oberhalb des Ausbisses auf der rechten Talwand zeigen 
sich kleine Smirgelputzen. 

Von Stravolangada geht der Weg — ein Transportpfad — 
weiter die Bergwand quer hinauf. Hat man diese hinter sich, 
so schneidet der Weg bald die Sohle (ca. 490 m) der Tiropita- 
Schlucht an deren oberem Lauf. Wir miissen aber zunachst 
unseren Weg noch weiter fortsetzen, um an passender Stelle, 
bei der Renidi-Schlucht, zu den Tirdpita-Ausbissen hinab- 
zusteigen. 

Diese Ausbisse (18) ziehen zu beiden Seiten der Wild- 
schlucht, etwa in deren mittlerem Lauf hin. In ihrem oberen Ende 
bei der Schluchtsohle, wo sie sich beinahe beriihren, haben sie 
ungefahr die gleiche Seehdhe (ca. 350m). Sie gehiren daher 
einem Lager an, das von der Schlucht durchschnitten wurde. 
Der linke AusbiB (auf der westlichen Schluchtwand) scheint 
anfangs unterbrochen zu sein, am unteren Teil aber wird er 
kontinuierlich, und zwar auf weit iiber 100m. Dieser untere 
AusbiBteil heift speziell Kérkais (19) (Seehéhe am unteren 
Ende ungefahr 300m). Er zeigt iiberall Abbaue, die zu den 
altesten zahlen. Sie waren schon langst verlassen, neuerdings 
aber wurden sie wieder in Angriff genommen, wie dies ja auch 
bei allen verlassenen Gruben immer wieder geschieht. Der 
gebrochene Smirgel ist sehr feinkérnig und eisenschwarz. Er 
fiihrt stellenweise kleine rundliche Poren, die mit weiBlicher 
Substanz — wahrscheinlich ausgewittertem Margarit — erfiillt 

‘sind. Der rechte, weit langere Ausbif’ lauft bogenférmig und 
in fast kontinuierlicher Weise auf etwas tiber 800m. Am 
unteren Ende kommt er tiefer herunter als der linke, so dab 
er hier die Seehdhe von etwa 250m bekommt. Dieser Ausbif 
zeigt ein paar gréBere Abbiegungen, wodurch er jedesmal in 
ein tieferes Niveau kommt. Lr ist auf seiner ganzen Linge 
oberflachlich geschiirft, ohne Erfolg: der Smirgel ist zumeist 
ein gebanderter, mit vielen Erzlinsen, die oft zu _ blutrotem 
erdigen Hamatit verwittert sind. Die Ausbi’machtigkeit an 
den gescharften Stellen schwankt zwischen etwa 1,5 und iiber 
4.5m. 

Vom unteren Ende des rechten Ausbisses fiihren vereinzelte 
Putzen zum SW-Ende des Smirgelvorkommens yon Amalia 
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(9a, 9b). So heiBt der Name eines Hrosionstalchens (Seehdhe 
um 200m), das sich am Nordende des Marmorbergriickens 
einschneidet, den die Schluchten .von Tirdpita und Renidi 
begrenzen. Durch dasselbe geht der Hauptweg von Lionas. 
Stidlich grenzt das Talchen am steilen Bergschnitt, nordlich 
bricht es mit niedrigen aber schroffen Wianden am Lionas-Tal 
ab. Es wird zu diesem Tal durch einen kleinen WasserriB 

Bergrucken zwischen 
den Schluchten von 
Tirdpita und Renidi. Talchen von Talschlucht 

von Lionas Amalia. 
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Fig. 9. 

Natiirliches Profil des Renidi-Lagers an der West-Wand der 
Renidi-Schlucht. 

MaBstab: 1: 15000. 

Zeigt die Faltelung des Lagers im grofen. 
Die Punkte unterhalb der Faltungsgewélbe entsprechen Stollenmund- 

lochern der unterirdischen Abbauen. 

Smirgellagerstétten von: 1. Spilios, 2. Rentdi, 3. Hauptgrube von 
Kaka Briadia. 

Smirgelausbisse von: 4. Amalia, 5. Paliopyrgos. 

entwissert. An seiner Nordostecke erhebt sich eine kleine 
Anhoéhe, Paliopyrgos genannt (ca. 235 m). Allenthalben im 
Talchen streicht Smirgel aus in kleinen, bald vereinzelten, 
meist sich scharenden oder zusammenhangenden und gewoéhnlich 
bogenférmigen Hinlagen im Marmor, die in verschiedenen 
Niveaus iibereinander folgen (etwa 240 bis 150m). Das sind 
aber keine selbstandigen Lagerstatten, sondern durch Klein- 
verwerfungen und -faltungen zerstiickelte und auseinander- 
gerissene Teile des groBen Smirgellagers von Tiropita-Renidi, 
das durch den Bergriicken zwischen beiden Schluchten durch- 
geht und durch die Ausnagung des Amalia-Talchens auch hier 
blosgelegt wurde (Profil der Fig. 4 und 9). Die teilweise Ab- 
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witterung und Auslaugung der Lagertriimmer und ihres Mutter- 
-marmors haben am eigentlichen Amalia eine braunrote terra 
rossa an der Oberflache geschaffen, in welcher die noch frischen 
Smirgelstiicke und -blécke wie auf sekundirer Lagerstitte (wie 
bei Machirds) erscheinen. Man gewinnt diese Stiicke indem 
man sie elnfach aus der Hrde herausgrabt. Da man aber 
die Schutterde nicht an geeigneter Stelle entfernt, sondern 
gleich daneben liegen la8t, wo man auch spater ausgribt, ist 
durch Wiederholung dieses irrationellen Verfahrens ein chaoti- 
sches Durcheinander der Durchwiihlungen entstanden. Der 
Smirgel vom eigentlichen Amalia ist von vorziiglicher Qualitit: 
homogen-kérnig, sehr feinkérnig, aber mit gut individualisiertem 
Korn, eisenschwarz. Wo er sehr brichig wird, da iiberziehen 
sich oft die einzelnen Stiicke mit feinen Lagen aus schuppigem 
Margarit. 

Zum Unterschied vom eigentlichen Amalia (9b), das 6stlich 
vom WasserriB liegt, heiBen die geringeren westlichen Ausbisse 
Kato oder Mésa Amalia (9 a) (wegen ihres tieferen Niveaus). 
Der Smirgel hier ist minderwertig bis untauglich. Er fiihrt 
viel Hisenerz in Form von kleinen Linschen. 

Indem unser Smirgellager auch an der Talwand von Lidnas, 
unterhalb der erwahnten Anhdhe von Palidpyrgos, ausbeiBt, 
bildet es hier einen weiteren AusbiB, der diesen Namen tragt 
(10). Er geht die Talwand schrag dstlich hinunter bis nahe 
an die Talsohle, auf ttber 100m Lange (Seehéhe am Westende 
ca. 170m, am Ostende um einige 10m tiefer). Lr zeigt iiber- 
all Schiirfe und altere verlassene Abbaue. 

An ihrem SO-HInde gehen die Ausbisse von Amalia in 
diejenigen der Renidi-Schlucht tiber. Diese ziehen zu beiden 
Seiten der Schlucht und gehéren demselben Smirgellager wie 
auch die Ausbisse von Tiropita, Amalia und Palidpyrgos. Ich 
will es einfach das Renidi-Lager bezeichnen (Profil der Fig. 4 
und 9). Der Ausbi® auf der linken (westlichen) Wand unserer 
Schlucht ist der wichtigste von allen, weil er die bedeutendsten 
Gruben des ganzen Gebietes einschlieBt. Er beginnt in der 
Schluchtsohle oben (Seehéhe ca. 400 m), an der Stelle, wo der 
Transportpfad von Stravolangada in die Renidi-Schlucht_ tritt, 
um sich an die Transportpfade von Kabi und Krimnos, die 
in den Hauptweg von Lionas miinden, anzuschlieBen. Lr zieht 
fast ununterbrochen rund 700m an der Talwand entlang, in 
sanfter Neigung. Sein unteres oder Nordende bei Amalia hat 
die Seehdhe von ca. 230m (es beriihrt den Hauptweg von 
Lionas). Der Ausbif8 liegt konkordant in Marmor eingebettet 
und zeigt sehr schén die Aufeinanderfolge von Faltengewoélben 
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(Fig. 9), denen vielfach unterirdische Gruben entsprechen. Durch 
ein paar gréBere Abbiegungen, wodurch der Ausbif8 jedesmal 
in ein tieferes Niveau kommt, zerfallt es in 3 Stufen, welche 
besondere Namen erhielten. Die untere (nérdliche) Stufe begreift 
die Gruben von Spilios (17a), die mittlere diejenigen von 
Renidi (176), die obere diejenigen von Kaka Briadia (17c). Die 
Spilios-Gruben sind jiingeren Datums, sind aber neuerdings einge- 
brochen. Die Hauptgrube war etwa 100m lang. Die darin aufge- 
schlossene Lagermachtigkeit betrug bis ca.7m. Man baute bis zum 
Marmordach ab und he8 das Liegende unberiihrt, weil es aus 
schlechtem, gebindertem Smirgel besteht- Renidi gehért zu den 
altesten und bedeutendsten Abbauen. Es wurde wiederholt in 
Angriff genommen, wieder verlassen und ist dann eingebrochen, 
so daB man bei jedem neuen Angriff teilweise abraumen und 
das Grubenklein entfernen mufte. Das Lager soll einst bis 
12m Dicke in der Hauptgrube besessen haben. Das Liegende 
der Gruben ist wiederum schlechter Smirgel, der am Dach 
fehlt. Auch in Kaka Briadia sind alte, zum Teil neu in Angriff 
genommene Gruben. Alle Gruben des Renidi-Ausbisses, selbst 
die alten oder bedeutendsten, besitzen verhaltnismabig geringe 
Dimensionen. Sie gehen meist horizontal bergein. Sie liefernin der. 
Regel guten, eisengrauen Smirgel, feinkérnig. In Spalten des 
Smirgels zeigt sich viel Margarit, mitunter auch viel Muskovit, der 
auch kleine Adern fiir sich bildet. Auch Turmalin ist zu sehen. 

Hinige Meter unterhalb der Renidi-Gruben, dicht bei der 
Schluchtsohle streicht an der steilen. Marmorwand ein kleiner 
Smirgelputzen aus. 

Von seinem oberen Ende (Schluchtsohle ca. 400m) geht 
der Ausbif von Renidi zur gegeniiberliegenden Talwand iiber. 
Er zieht zunichst fast horizontal auf etwa 80m. Dieser Aus- 
biBteil hei8t Kabi (16a). Darin wurde neuerdings eine Grube 
wiederaufgenommen, die feinen Smirgel heferte: sehr homogen, 
sehr feinkérnig, halbmetallisch glanzend, eisenschwarz. Nach 
einer Unterbrechung von ca. 100m setzt der lagerartige Ausbif 
wieder an, und dieser weitere, etwa 90m lange AusbiBteil hat 

den Namen Krimnos (16b) (Seehéhe am Siidende ca. 350m, 
am Nordende ca. 335m). Hier liegen alte, vielfach verlassene 
und wiederaufgenommene Gruben. Der Smirgel ist von bester 
Qualitaét, sehr feinkérnig, schwiarzlich, sehr fest und schwer zu 
brechen. Er ist aber sehr kliiftig und wird daher meist in 
Stiicken und kleinen Blécken gewonnen. Die aufgeschlossene 
Lagermichtigkeit betragt ca. 6m. Die Ausbisse von Kabi und 
Krimnos haben ungefihr dieselbe Seehihe wie der gegeniiber- 
liegende Ausbi8 von Kaka Briadia. Es hegt daher keine Ver- 
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werfung in der Schlucht von Renidi, diese und die von Tiropita 
stellen Luftsittel dar (Profil der Fig. 4). 

Vom Nordende von Krimnos (835m) geht nun der Ausbib, 
rechts sich umbiegend, das Gehinge in die Hohe, bis zur See- 
héhe von etwa 455m. Dabei scheint er seine Lagerform bei- 
zubehalten. Es entspricht daher einer Abbiegung oder Flexur 
des Lagers, das hier nérdlich (unterhalb des lagerartigen Pezou- 
lis) bis auf wenige Reste samt seiner Marmordecke abge- 
tragen wurde. Von der Héhe 455m biegt sich wiederum unser 
AusbiB zu seiner urspriinglichen Streichrichtung um, so dab 
er scheinbar einem héheren Marmor-Horizont als Krimnos gehdort. 
Dieser héhere, ebenfalls lagerartige Ausbibteil heift Pezoulas 

050 

Der Smirgelgang von Pezoulas. ~ 

(15a). Er zieht in sanfter Neigung und schwacher, zweimaliger 
Serpentinbiegung das Gehinge hinunter auf tiber 300 m (Seehdhe 
am unteren oder Nordende ca. 400m). Er ist in eine leihe 
von schénen Gewélben gelegt, die kleinen unterirdischen, jetzt 
zumeist verlassenen Abbauriumen entsprechen. Der Smirgel 
ist etwa von derselben Beschaffenheit wie bei Krimnos. 

Beim Nordende des Pezoulas-Ausbisses und dicht unterhalb 
davon zieht ein weiterer Ausbi8 den sehr steilen Abhang fast 
vertikal hinunter, der ebenfalls Pezoulis heiBt (15 b, Fig. 10). 
Er ist etwa 100m lang und liegt gangférmig im Marmor. Vom 
lagerartigen Pezotlas kann man schwerlich zu ihm hinabsteigen, 
man mu8 vielmehr einen Umweg nehmen. Der Gang ist durch 
einige tbereinanderliegende Gruben aufgeschlossen. Die Gang- 
dicke betragt darin bis weit tiber 5m. Der Smirgel dhnelt 
dem vorigen von Pezotlas. — Jenseits hinter dem gangformigen 
Pezotlas zeigen sich noch vereinzelte Ausbisse, die etwas Smirgel 
liefern. 

Geht man nun vom Nordende des lagerartigen Pezoulas 
das Gehinge schrig nach vorne hinauf, so betritt man bald 
den Mittelpunkt etwa (Seehihe ca. 440 m) eines groBen (ca. 1 km), 
in héherem Marmorhorizont gelegenen, lagerartigen Ausbisses, 
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der Mavropharangas heift. Der zunachst erreichte Mittel- 
punkt heigt Skala!) tou Mavropharanga (14b), die Aus- 
biBhalfte bergauf oder siidlich Apano?) Mavropharangas 
(14a), die Ausbi’halfte abwarts oder nérdlich Kato Mavro- 
pharangas%) (14c). Der Apano oder obere Mavropharangas 
beginnt Gin Seehdhe von ca. 580m) hoch oben am Joch, durch 
welches der Bergriicken von Trapéza (ca. 550m), der die Renidi- 
Schlucht im Osten abgrenzt, sich mit der Nordostecke des 
Amomaxi-Berges verbindet (Profil der Fig. 2), und zwar etwas 
tiber 100 m westlich der Kirche Argokiliotissa (ca. 550 m). 
Von Vothri aus gelangt man hierher am besten auf dem Wege nach 
dieser Kirche, der weiter zum Tal von Argokili fiihrt. Der 

- AusbiB zieht den westlichen Abhang von Trapéza in sanfter 
Neigung schrag hinunter. Vom Tal unten ist er unsichtbar, 
ebenso vom Lionasweg. Anfangs ist der Ausbi8 schmal mit 
Unterbrechungen, worunter eine griéBere von ca. 250m. Dann 
aber wird er kontinuierlich auf ca. 600m bis zur Skala und 
nimmt auch an Dicke zu. Der Marmor wird vielfach gelblich 
(durch Fe-Lésungen) am Kontakt des Ausbisses, dieses ragt 
oft ein wenig iiber die Oberflache wegen seines gréBeren Wider- 
standes gegen die Erosion. Er tragt anfangs kleine Schiirfe 
dicht bei einander, die ihrerseits allmahlich an Gro8e gewinnen, 
bis sie schlieBlich bei der Skala zu kleinen, aber durchweg 
verlassenen Abbauen werden. Ca. 250m vor der Skala trifft 
man einen griferen, ebenfalls verlassenen Tagbau (Seehdhe ca. 
490 m), wo das Lager auf mehere Meter Dicke aufgeschlossen 
erscheint. 

An der Skala erreicht der Ausbi8 wohl seine gré8te Machtig- 
keit mit 10m. MHier teilt er sich in zwei parallele Ausbisse. 
Zugleich setzt sich ein neuer Ausbif dicht unterhalb von Skala 
seitwarts stidlich ein, der sich bald auch spaltet. So haben 
wir im ganzen 4 lagerartige Ausbisse, die, bei der Skala be- 
ginnend, parallel und dicht tibereinander das Gehinge schrig 
nach NNO hinunterziehen*). Sie bilden den Kato Mavro- 
pharangas. Ihre Liangen sind sehr ungleich, und zwar, von 
unten nach oben, etwa 400m, iiber 200m, tiber 100m, tiber 
90m. Der unterste, langste Ausbi8 erreicht beinahe den Haupt- 
weg von Lidnas, in Seehéhe von ca. 250m. Die Machtigkeit 
der Ausbisse nimmt mit absteigender Richtung allm&hlich ab. 
Bei der Skala betriigt sie bis tber 5m. MHier herum sind 

1) == Treppe. 
*) = oberer. 
3) == sunterer: 

' *) Die Gabelung ist in Fig. 2 schematisch dargestellt. 
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griBere Tagebaue in den verschiedenen Ausbissen angelegt, die 
aber fast verlassen sind. Im ibrigen sind die Ausbisse tiberall 
mehr oder weniger geschiirft, aber ohne Erfolg. 

Der Smirgel yon Mavropharangas ist in der Regel minder- 
wertig, daher ist er fast nicht in Betrieb. Er ist iiberhaupt glimmerig 
und wird oft zu einem glimmerschieferartigen, der seinerseits in 
wahren, mit Smirgelkérnern impragnierten Glimmerschiefer tiber- 
geht. Dieser ist bisweilen mit etwas Smirgelsillimanitschiefer 
begleitet. Jene schiefrigen Varietaéten setzen namentlich den 
unteren Mavropharangas zusammen, der gréBtenteils daraus 
besteht. Da der obere Mayropharangas nicht mehr im Amomaxi- 
Marmor, sondern in einer Nebenlage — wahrscheinlich der 
untersten (Miachtigkeit bei Argokilidtissa ca. 15m) — des 
Apiranthos-Schiefers liegt, der den benachbarten Amomaxi- Berg 
hauptsachlich und in groBer Machtigkeit (iiber 150 m) zusammen- 
setzt, so betrachte ich den Smirgelglimmerschiefer von Mavro- 
pharangas, vor allem des unteren, als mit Smirgel impragnierten 
und yeranderten Apiranthos-Schiefer (vergl. S. 78—79). In der 
Tat schwindet dieser Schiefer nordéstlich vom Amomaxi-Berg, 
am Riicken von Trapéza, zu_unbedeutenden Lagen zwischen 
seinen Marmoreinlagen, die entsprechend wachsen und schlieSlich 
miteinander und dem Amomaxi- und Phanari-Marmor fast 
zusammenwachsen. 

In der direkten Fortsetzung yon Kato Mayropharangas . 
und gleich hinter dem Bergabhang, wo dieser in eine schroffe 
Talwand yerwandelt ist (Lokalitat Kommeni Skala = geschnittene 
Treppe), erscheint ein weiterer Ausbi8 die Wand hinabziehend. 
Er heiBt Kastellaki (18)!). Sein oberes Ende (ca. 230 m) 
beriihrt fast den Weg von Lionas. Seine Linge betragt iiber 
100m. Er setzt quer, also gangférmig, im Marmor ein, der in 
maBig geneigten Banken die Talwand durchstreift. Doch ist 
diese Lagerungstorm des Smirgels vielfach durch die Filtelung des 
Ganges verdeckt, zumal da sich die Marmorbanke am Kontakt 
mit den Gewélben an diese anschmiegen. Der wenige gewonnene 
Smirgel ist glimmerig und auch sehr zerstiickelt, so daB er an 
einigen Stellen mit der Keilhaue gewonnen wird. Am unteren 
Ende (Seehéhe ca. 160m) erfahrt der AusbiB eine horizontale 
Ablenkung nach NW, und nun erscheint er lagerartig im Marmor. 
Dieser horizontale und einige 10m lange AusbiBteil heibt 
speziell Kato Kastellaki. Er ist in schéne Faltelungsbégen 
gelegt, die zu kleinen unterirdischen, nunmehr vyerlassenen 

) Auf der Amomaxi-Karte (Taf. I) ist der Abstand zwischen 
Mavropharangas und Kastellaki zu klein ausgefallen. In Wirklichkeit 
betragt er einige 100 m. 
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Abbauen Eingang geben. Hr gehért wahrscheinlich zum Marmor- 
horizont des groBen Renidi-Lagers. So finden sich auch ver- 
einzelte Putzen zwischen Kato Kastellaki und Paliopyrgos. 
Demnach wire durch das gangférmige oder Apano Kastellaki 
eine Verbindung zwischen oberem (Mavropharangas-) und unterem 
(Renidi-)Smirgellager hergestellt. 

0S0 WIHW 

Salschluckt von Lionas 

Bie 1d. 

Profil durch den siidlichen Phyrostephani-Gang. 
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Fig. 12. 
VergréBertes Bild des Ganges der vorigen Figur 11. 

Wir miissen zum Schlu8 noch eines letzten Smirgelvor- 
kommens gedenken, das man auf dem Riickwege nach Vothri 
bequem besuchen kann. Es liegt unweit dieses Dorfes, dicht 
bei der Talsohle von Lidnas; ein kleiner Pfad fiihrt vom Haupt- 
weg dahin. Das kleine, aber darum nicht minder interessante 
Vorkommen — es heiSt Phyrostephani (7) — besteht aus 
zwei Putzen, die in einer NNO gerichteten Linie und beinahe 
auf demselben Niveau (ca. 250m) liegen. Sie sind durch die 
enge Talschlucht voneinander getrennt. Ihre Linge betragt 
wenige Meter, ihre Breite, das ist zugleich ungefahr ihre 
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Michtigkeit, etwa 4m. Sie setzen gangformig im Marmor ein, 
mit fast vertikalem LHinfallen (Fig. 11 und 12). Das untere 
Salband des siidlichen Putzens besteht, soweit es (ein wenig) 
aufeedeckt ist, aus einer Wechsellagerung von kleinen Smirgel- 
streifen mit solchen aus vollkommen auskrystallisiertem, in 
lauter grobe Kérner (Korngréfe bis 10 mm) zerfallendem Marmor, 
welche am Hauptgangkérper absetzt (Fig 12). 

Der nordliche Putzen, dem man auf dem Pfad zunachst 
begegnet, wurde abgebaut, der stidliche blos versucht. Der 
minderwertige Smirgel ist grobkérnig und glimmerig und auch 
gefleckt durch gréBere (bis 1cm) stark metallisch glanzende 
Magnetitkérner. 

Kinige 100m siidlich von Phyrostephani zeigen sich un- 
bedeutende Smirgelausbisse auf der Gstlichen Talwand, nahe 
der Talsohle. 

4. Die Vorkommen an den nordlichen Gehdangen des 

Lionas-Tals. 

Die Smirgellagerstatten an den sidlichen Gehingen des 
Lionas-Tals setzen sich auch in die nérdlichen hiniiber, aber 

weit geringer an Gréfe und Zahl. So ist auch die Gewinnung 
von Smirgel hier eine unbedeutende. 

Dieses nérdliche Gehainge wird in seinem Westteil von den 
unteren Partien des hohen Schieferritickens von Phyrochoma 
(ca. 830 m) gebildet, die aus Marmor bestehen, in seinem 
Ostteil vom Bergriicken Lagos (ca. 500 m), der meist ebenfalls 
aus Marmor besteht. Die Westhalfte zerfallt wiederum in 
zwei, durch eine tiefere Wildschlucht voneinander getrennte 
und in ihrem Querprofil stuhlartig geformte Marmorberge, 
die also einen breiteren Absatz in der Mitte zeigen, wihrend 
sie von ihrem Gipfel durch ein kurzes, hohes Schieferjoch 
(iber 550 m) in die Schieferregion von Phyrochoma oben iiber- 
gehen (Fig. 4 links, nérdlicher Stuhlberg). Der siidliche 
oder duBere Stuhlberg, der am Talchen von Vothri grenzt, 
hei8t Vouno. Sein Absatz liegt im Durchschnitt etwa 550 m 
ui. d: M. Die steilwandige, im Marmor eingesenkte Wild- 
schlucht, die ihn vom zweiten Berge trennt und mit dstlicher 
Richtung zum Lionas-Tal hinausmiindet, heiBt Poléchra. Dieser 
nordliche Stuhlberg hat niedrigeren Absatz (ca. 430 m) und 
sanfte Boschung gegen das Tal. Er grenzt nérdlich an Lagos 
durch die Wildschlucht von Phyros Krimnos. Hart oberhalb 
dieser Schlucht gipfelt der Riicken von Lagos am gleichnamigen 
Berg (etwa 500 m) und setzt sich dann mit allgemein sich 
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erniedrigendem Kamm bis zur Kiiste in nordéstlicher Richtung 
fort. Er hat sehr steile Biéschung zum Tal von Lionas 
hinab. 

Der Smirgel streicht nun auf beiden Stuhlbergen aus, in 
der Schlucht von Phros Krimnos, in einer Nebenschlucht, die 
den nérdlichen Berg durchzieht, endlich am unteren Abhang 
von Lagos, nahe an der Talschlucht von Lidnas. Das sind 
durchweg kleine Vorkommen. 

Das wichtigste, weil nebst Skala einzig im Abbau _ be- 
findliche ist Vouno (8) auf dem Absatz des gleichnamigen 
Berges. Man gelangt dahin tiber Skadd, dann die Marmor- 
bergwand vorne rechts um. Der breite Bergabsatz ist auf 

Fig. 13. 

Das scheinbar sekundire Vorkommen von Vounod 
in seiner oberen jetzt abgebauten Partie. 

einem griBeren Areal (etwa tiber 20000 qm) mehr oder weniger 
mit braunroter Verwitterungserde bedeckt, die mit Smirgel- 
stiicken und -kérnern vermengt ist. Er wird quer zur Streich- 
richtung des Marmors yon parallelen, NNO laufenden Rillen 
durchfurcht, von denen eine gréfere (106m an der Ober- 
flache) mit einer gelben und roten Erde (terra rossa) erfullt 
war, in welcher kleinere und griSere Smirgelkérner, -Stiicke 
und -Blécke, ja bisweilen Riesenblécke yon mehreren Tonnen 
in Gewicht eingestreut lagen (Fig. 13). So waren die Ver- 
haltnisse, als ich vor Jahren (1902) die damals auf einige Meter 
Tiefe abgeriumten Résche (behufs Gewinnung der Smirgel- 
stiicke) besuchte. Das Vorkommen schien auf den ersten Blick 
sekundaér zu sein. Aber woher sollte das Fiillungsmaterial 
der Résche gekommen sein, da auf keinem héheren Punkt in 
der Umgebung Smirgel ausstreicht? Oder sollte die Fiillung 
einer friiheren Erdperiode entstammen, als die Landschaftsform 
hier eine andere war? Warum waren dann aber nicht auch die 
iibrigen Rillen erfiillt? Ferner schienen die Smirgelstiicke nicht 
gerollt zu sein, und so blieb mir keine andere Deutung der 
Lagerungsart iibrig, als daB es sich um eine primare Lager- 
stitte, um einen Smirgelgang handelt, der durch Verwitterung 



und Auslaugung teilweise in terra rossa verwandelt war, in 
welcher die noch frrischen Smirgelrestc lose eingestreut lagen. 
Also Verhaltnisse, wie wir sie 4hnlich auch bei Macharas und 
Amalia trafen. Seitdem ist die Résche vertieft und am Grunde 
schlieBlich in einen Abbaustollen verwandelt, wo die Lager- 

_ statte massiger aussehen und am Salband mit dem Marmor 
verwachsen sein soll. Der Abstieg in die Résche ist jetzt 
sehr schwierig und so konnte ich mich bei abermaligem Besuch 
tiber diese Lagerungsverhiltnisse leider nicht aus eigener Er- 
fahrung vergewissern. — Es sei tibrigens bemerkt, daB die 
eine dhnliche Gangform besitzenden Putzen von Phyrostephani 
hier in der Nahe, am Fu8e von Vouno, ausbei8en. 

Der Smirgel von Vouno ist von maBiger Qualitaét. Er ist 
haiufig durch ausgeschiedenen Korund und Magnetit klein- 
geadert und -gefleckt. Man fordert ihn in kleinen Mengen in 
Kérben aus der Résche, schafft ihn zum Rande des Berg- 
absatzes hin und wirft ihn iiber den steilen Marmorabhang an 
ein paar Stellen (grofe, natiirliche, schiefe Hbenen')). Kin 
primitives, kaum sich lohnendes Verfahren, da die Smirgel- 

stiicke nicht immer auf einmal zum Fufe der schiefen Kbene 
gelangen, sondern vielfach unterwegs liegen bleiben, so dab 
man sie wieder herunterwerfen muB. 

Am nordlichen Berg kommt Smirgel zunichst auf dessen 
Absatz (bei Anastasi (5), ca. 4830 m) vor. Man erreicht dieses 
Vorkommen auf dem Wege iiber Skado, dann am Gehinge 
links entlang, schlieBlich rechts hinab. Das sind lagerartige 
Putzen (Profil der Fig. 6), die NNO streichen und sich iiber 
100 m lang ausdehnen. Hin gréferer (das eigentliche Anastasi) 

ist aufgeschlossen auf ca. 4,5 m Dicke durch einen oberflachlichen, 

trogférmigen und ca. 20 m langen Versuch, der minderwertigen 
Smirgel lieferte. Der Putzen am Nordrande heiBt Phytias. 
Er wurde auch versuchsweise ausgebeutet. Siidlich von 
Anastasi, am Bergabhang unten, sind noch zwei kleine, lager- 
artige, je einige 10 m lange Ausbisse, die auf einer Linie neben- 
einander liegen und mit siiddstlicher Richtung die steile Berg- 
wand schrag herunterstreifen. Sie heifen Skala (6).. Der 
obere Ausbif ist schon verlassen, der untere befindet sich noch 
ein wenig in Abbau (ca. 380m). Der Smirgel ist gut, fein- 
k6rnig und eisengrau. Der Transport geschieht iiber einen 
schweren Zickzackpfad den Berghang hinunter zum Hauptweg 
von Lionas. 

1) Von diesen ist nur die Altere auf Tafel 1 zur Darstellung 
gelangt. 
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Nimmt man einen andern Pfad, der von Anastasi oder 
Phytias tiber den Ostabhang des Berges zum Tal von Lionas 
hinabfiihrt, so trifft man unterwegs kleine Putzen (Seehdhe 
ca, 255 m). Links, also nérdlich davon, sieht man in der 
Nebenschlucht, die den Abhang—durchzieht, einen weiteren 
AusbiB entlang derselben ziehen. Noch noérdlicher aber, von 
unserem Weg hier nicht sichtbar, liegt in der schon erwahnten 
Schlucht von Phyros Krimnoés ein anderes gleichnamiges 
Vorkommen (3), das friiher in Betrieb war. Hat man das 
Talbett erreicht, so sieht man links, an der Ecke vom Tal und 
der zuletzt genannten Schlucht, einen kleinen Putzen, Spilia- 
daikia (4). Talabwarts nun, am unteren Abhang des Lagos- 
Riickens zeigen sich noch andere Ausbisse: Amades (11) 
(Seehéhe schatzungsweise ca. 150 m), NO _ gegeniiber von 
Paliépyrgos, und Louri (12) (Seehéhe schaétzungsweise ca. 170 m), 
nérdlich gegeniiber von Kastellaki. Sie sind mehrere 10 m 
lang und zeigen verlassene Abbaue, die gelegentlich noch ein 
wenig neu aufgenommen werden. 

Bevor wir unsere Wanderung durch die Smirgelvorkommen 
des Amomaxi-Gebietes schlieBen, erwibnen wir noch, da® der 
Smirgel hier auch auf sekundirer Lagerstitte vorkommt. Das 
sind gewisse eng begrenzte Stellen an den Berghingen oder 
im Flu8-Bett von Lionas und von Nebenschluchten, wo die auf 
natiirlichem oder kiinstlichem Wege erzeugten Smirgelblicke 
und -stiicke aus den Ausbissen herunterrollen und sich an- 
haiufen, dann im Bachbett sich weiterbewegen und konzentrieren. 
Sie bilden den Gegenstand von kleinen voriibergehenden 
Abbauen. Die Smirgelblécke erreichen oft groBe Dimensionen. 
Derartige Blécke findet man bisweilen weit talabwarts im 
Lidnasbett, fern von jedem Ausbi8 an den Gehingen, und so 
legen dieselben Zeugnis von der gro8en Transportkraft des 
Wassers ab, das imstande war, so schwere Blécke im Tal 
fortzubewegen und an den Kanten abzurunden. 

B. Der mittlere Smirgel. 

Auch der mittlere oder Phanari-Marmor beherbergt Smirgel- 
lagerstatten — mittlerer Smirgel —, aber weit geringer an 
GréBe und Zahl. So finden sich am Phanarikamm (Gipfel 908 m), 
wo unser Marmor sehr gut entwickelt ist, kleine Putzen am 
nérdlichen Abhang, worunter ich den von Kalikatzini (27) 
besuchte, Dieser kleine Gangputzen (Seehthe ca. 725 m, Fig. 14) 
liegt etwa'/, Stunde WNW von Apiranthos, hart oberhalb des 
FuSweges, der von diesem Dorf bergauf geht und den Kamm 
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im PaB von Metriou iiberschreitet. Er streicht NNO—SSW 
und fallt nahezu vertikal. Er wurde ein wenig untersucht, und 
auf dem Querbruch sieht man ihn von vertikalen Spalten 
durchzogen, die eine dickbankige Absonderung des Smirgels 
hervorriefen. Dabei war die Bruchwand vielfach matt und mit 
gelbem und griinlichem Sinter bedeckt, namentlich langs der 
Fugen. Das sind Verwitterungsprodukte aus dem Pyrit, der 
in K6rnern und Kornaggregaten im feinkérnigen Smirgel ein- 
gesprengt ist und auch seine Spaltwinde iiberzieht. Im 
iibrigen ist der Smirgel mehr oder weniger glimmerig und 
oft dadurch schieferartig. Er gilt als untauglich. 

O50 QWINW 

1. ® Yt 

Fig. 14. 

Das Smirgelvorkommen von Kalikatzini. 

Natirliches Querprofil. 

Siidlich von Philoti, bei Koxaki, beiBen kleine Smirgel- 
putzen aus, worunter ein gréferer, mitten im _ dortigen 
Weinrebenfeld, fast 1/, Stunde von jenem Dorf legt. Dieser 
Putzen (28) (Seehéhe mindestens 400 m) streicht NNO—SSW, 
der allgemeinen Streichrichtung der umgebenden Schichten 
folgend, und fallt ziemlich vertikal ein. Seine Dimensionen 
an der Oberflache, tiber die er ein paar Meter herausragte, 

betragen einige 10m mal tber 10m. Er wurde vor einigen 
Jahren in Angriff genommen (Verschiffungsort Stadt Naxos), 
aber die Arbeit war bald wieder eingestellt: der Smirgel 
wurde von den Kiufern zuriickgewiesen. Er ist sehr fein- 
kérnig, zum Teil ebenso kérnig wie der untere Smirgel, durch- 
schnittlich aber mehr. In letzterer Beziehung nahert er sich 
dem oberen Smirgel; auch dadurch, da8 sich in einer Smirgel- 
spalte einmal eine Gruppe von gréferen blaulichen Korund- 
krystallen vorfand, die nur fiir den oberen Smirgel 
charakteristisch sind und die hier grofenteils in kleine weife 
Glimmerschuppen umgewandelt waren. Dagegen zeigt unser 
Vorkommen keinen Chloritoidsmirgel und auch keine Aderung 
und Flecke von Korund und Chloritoid, Higenschaften, 
die dem oberen Smirgel eigen sind. So nimmt das Koxaki- 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 3 
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Vorkommen eine Mittelstellung zwischen unterem und oberem — 
Smirgel mit Annaherung an der ersteren ein. Seine Spaltenfillung 
ist die des unteren Smirgels, jedoch weniger entwickelt inbezug 
sowohl auf die Zahl als auch auf die Art der Individuen. 
Sie besteht in der Regel aus Margarit und viel Chlorit. Auch 
Magneteisen trifft man bisweilen, teils in Krystallen (groBe 
Oktoéder), haufiger in derben Massen, die auch kleine Adern 
bilden. Der Smirgel iibertrifft den unteren im Korund- 
gehalt und er hat den weiteren Vorzug, daB er auch weniger 
eisenhaltig als dieser ist (s. Analysen S. 86 und 88). Sehr 
eigentiimlich bei unserem Smirgel ist, was ihn leicht unter- 
scheiden und erkennen 1aBt, ein gewisser, fast nie fehlender 
Glimmergehalt (Muskovit und Margarit), der namentlich auf 
der Spaltflache des Smirgels, wenn dieser parallel struiert ist, 
durch die orientierte Lage der spiegelnden Schiippchen hervor- 
tritt (vergl. 8. 70—71). Der Smirgel ist eisengrau, und bei 
eroBeren Blécken zeigt er im Sonnenschein einen starken Stich 
ins blauliche. Er ist in dicken Banken abgesondert, die quer 
zur Streichrichtung der Putzen laufen und steil nérdlich aus- 
fallen. Er bricht in groBen Blécken und erzeugt dabei nur 
wenig kleine Stiicke. 

Smirgel soll noch bei Pyrgos tou Chimarrou am siid- 
westlichen Teil der Insel ausbeifen. Ich habe dieses Vor- 
kommen nicht besucht. Die mir gebrachten Proben davon 
zeigen sehr dichten, matten und eisensteinahnlichen Smirgel, 
der glanzende Magnetitspindelchen fiihrt und ganz ahnlich dem 
Marvopetri-Smirgel aus dem oberen aussieht (s. diesen). Das 
Vorkommen soll an der linken Wand der Schlucht von Arioveza 
liegen, und so dirfte er nach meiner geologischen Karte von 

Naxos dem Phanari-Marmor angehéren. 

C. Der obere Smirgel. 

Am groBen Bergriicken von Zas, der den Sidteil des Haupt- 
kammes von Naxos bildet und in seiner oberen Partie aus 
Zas (oberem) -Marmor besteht, kommt etwa auf Halblange 
des Riickens, siidlich des Passes von Hagios Strifonas und éstlich 
davon auf dem rundlichen Kamm, Smirgel in jenem Marmor 
vor — oberer Smirgel —, der bekannt ist unter dem Namen 
Smirgel von Agiaso, der benachbarten gleichnamigen Reede, 
wo er einst versuchsweise verschifft wurde. Das Vorkommen 
selbst heiBt aber nach der Lokalitat Kavallaris (80) (Seehéhe 
ca. 600 m). Man besucht es am besten von Philoti aus, iiber 
jenem Paf. Es besteht aus einigen Putzen, worunter ein 
gréBeres Lager, das auf ca. 100m in ONO-Richtung und mit 
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steilem NNW-Fallen ausstreicht. Dieses Lager zeigt auf seiner 
ganzen AusbiBlange Schiirfe und kleine Abbaue, die eine 
Maximaldicke des Lagers von ca. 2m bloBlegten. Der dunkel 
stahlgraue Smirgel ist sehr feinkérnig bis beinahe dicht, also 
im ganzen feinkérniger als der untere und der Koxaki-Smirgel, 
entsprechend dem feineren Korn seines Muttermarmors. Lr 
ist ferner homogen-kérnig, plattig und von mehr oder weniger 
paralleler Textur. Hine MHigentiimlichkeit, die diesen und 
iiberhaupt den meisten oberen Smirgel auszeichnet, ist das 
Vorkommen von Partien eines griinlichgrauen, feinkdrnigen 
Gesteins in seiner Masse, das als wesentlichen Gemengteil 
neben Korund Chloritoid aufweist und. daher als Chloritoid- 
smirgel bezeichnet werden kann. Die Risse dieses Gesteins 
sind sehr haufig mit kleinschuppigem Chloritoid erfiillt, der sich 
auch auf Kliftchen in gréBeren Lamellen, oft in Verwachsung 
mit derbem blaulichen Korund aussondert. Dieser bildet auch 
feine Adern und. gréBere Korner oder Kornageregate, die flecken- 
artig von der schwiarzlichen Smirgel-Grundmasse abstechen. 
Im iibrigen besteht die Spaltenfiillung, die im Gegensatz zu 
der des unteren Smirgels gar nicht entwickelt ist, namentlich 
aus feinen Adern von kleinschuppigem Margarit, der zu weiB- 
lichen erdigen Massen verwittert. 

Kin anderes Smirgelvorkommen aus dem oberen befindet 
sich etwa 3 km siidlich der Moutzotna-Bai, an der Kiiste beim 
Kirchlein von Hagios Artémios (ca. 90 m), deren Namen es 
tragt (32). Ich besuchte das siidliche, etwas geschiirfte Ende 
dieses sich nach Norden hin erstreckenden Ausbisses. Lr liegt 
lagerartig im feinkérnigen, graublauen, NNO streichenden und 
steil OSO fallenden Zas-Marmor, der éstlich bald vom Mout- 
zouna-Schiefer iiberlagert wird. Der sehr feinkérnige bis dichte 
Smirgel ist zumeist ein griinlichgrauer Chloritoidsmirgel (guter 
Fundort), der in ausgesprochener Weise alle Begleiterscheinungen 
desselben, wie wir sie auch bei Kavallaris trafen, zeigt: griin- 
liche Aderung durch Cloritoid, blaue Aderung und Befleckung 
durch Korund, Verwachsung beider Mineralien in Kliiftchen. 
Dazu noch: Vorkommen, in Kliiften, von gro8en bliaulichen 
spitzrhomboédrischen oder saéuligen Korundkrystallen, mitunter 
in Zwillingen. 

An anderen Stellen desselben Vorkommens wird der Smirgel 
so stark pyrithaltig, daB der Pyrit zum wesentlichen Gemeng- 
teil wird, das Erz ersetzend (Pyritsmirgel). Ich habe diese 
Stelle nicht besucht; aus herbeigebrachten Proben sieht man, 
daB der Smirgel von Pyrit in Kérnern der verschiedensten 
GréBe geradezu trotzt. 

3* 
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_ Ein anderes, kleines Vorkommen aus dem oberen Smirgel 
ist dasjenige von Chalasmata tis Gialous (33)'). Das ist 
eine Gruppe von Putzen, die im Marmor eingestreut liegen und 
bis etwa 5> 3m im AusbiB® messen. Es liegt ca. 2 km 
sudlich der Reede von Agiaso (vom Kirchlein aus), einige 100 m 
landeinwarts von der mit jiingeren Sedimenten erfiillten Strand- 
ebene. von Gialou, in Seehdhe von ca. 60m, hart tiber dem 
Meer. Es erstreckt sich einige 10m in der Richtung NNO— 
SSW parallel zur Steilktiste; etwas geringer ist die Breite im 
Sinne der Gehingebéschung. Dicht oberhalb des Vorkommens 
zieht eine Bruchspalte an ihm entlang. Der Marmor oberhalb 
oder jenseits der Spalte ist gesund und frisch, diesseits ist er 
zerstiickelt und verandert; der Abhang erscheint etwas gesunken. 
Das Liegende des Vorkommens bildet Chloritschiefer aus der 
Lionas-Stufe?). Doch legen die Putzen nicht in der Kontakt- 
fliche von Marmor und Schiefer, sondern im Marmor, den sie 
verdrangen oder dessen Stelle sie einnehmen. Teils sind die 
Putzen massig, teils zertriimmert in einzelne gréBere und kleinere, 
eckige Smirgelbloécke und -stiticke, die den Marmor zu durch- 
wachsen scheinen. Dieser ist dann oft ganz verandert und zu 
dichtem oder porésem (tuffartigem) Kalk geworden, der den 
regellos darin eingestreuten Smirgeltriimmern das Aussehen 
von einer Smirgelbreccie mit sekundarem Kalkkitt erteilt. 
Mag dies bisweilen und zufallig auch der Fall sein, in der 
Regel liegen die Triimmer auf primarer Lagerstatte, wie sich 
denn auch welche im unveranderten Marmor vorfinden (ahnliche 
Verhaltnisse sahen wir auch beim kleinen Vorkommen yon 
Dasos), und so miissen wir jenen Kalk als eine Verainderung 

des Muttermarmors ansehen. Die Putzen haben das Aussehen 
von Hisenerzmassen. Sie sind sehr briichig. Sie entbehren fast 
einer Spaltenfiillung. Der Smirgel selbst ist dicht und zum groBen 
Teil ein sehr feinkérniger Chloritoidsmirgel, der sich durch die 
bekannte blaue Korund- und griinliche Chloritoidaderung aus- 
zeichnet. Auch nehmen hiaufig an der Zusammensetzung der 
Smirgelmasse gréfere blaue Korundk6érner namhaften Teil. 

') Eingetragen auf die Karte, die zu meinem Disseldorfer Vortrag 
beigegeben ist (FuBnote 2 auf 8. 331). ; 

) Kine grobkérnige Abart dieses Chloritschiefers ergab u. d. M.: 
Das Gestein besteht aus griimem Chlorit und viel farblosem, wasser- 
klarem Quarz und ebensolchem Orthoklas. Letzterer ist durch die 
Spaltungsrisse zu erkennen. Ferner ist sehr viel Epidot vorhanden, fast 
ohne Pleochroismus, mit rauh erscheinender Oberflache. Der Quarz ist 
reich an Hinschlissen von Chlorit und kleinen pyramidalen Krystallchen, 
wahrscheinlich Anatas. Letztere liegen auch vielfach eimgebettet in 
Chlorit. 
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AuBer dem sehr feinkérnigen oder gewodhnlich dichten 
Smirgel beherbergt der obere Marmor auch ganz dichten und 
eisensteinahnlichen Smirgel, der auf Naxos frei von Chloritoid- 
smirgel zu sein scheint (auf Iraklia uud Sikinos dagegen mit 
solechem vermengt ist). Das ist das Vorkommen von Mavropetri 
(31) im siidéstlichen Teil von Naxos, unweit links des Passes 
(ca. 3880 m), den der Weg von der einstigen Ortschaft Arioveza 
nach Panormos iiberschreitet. Es ist das ein kleiner Putzen — 
und es sollen noch andere in der Nahe sich finden — von ganz 
dichtem, eisensteinahnlichem Smirgel, plattig und _ briichig. 
Dieser wird charakterisiert durch viele kleine glanzende Mag- 
netitlinschen- und -spindelchen, die aus der matten schwirz- 
lichen oder (durch angehende Verwitterung) braunlichen Grund- 
masse hervortreten und nach der Richtung der Kornstreckung 
orientiert sind. Es fehlt diesem Smirgel fast jede Spaltenfillung, 
die Spaltwande sind mit feinem rétlichen Hisenrost iiberzogen. 

Ks seien schlieBlich einige weitere Vorkommen erwahnt, 
die ich nur aus losen Stiicken kenne. Geht man von Phil6ti 
iiber den Pa8 von Hagia Marina (595 m) nach der ehemaligen 
Ortschaft von Ariovéza (ca. 400 m), so trifft man vereinzelte 
Smirgelstiicke hier und da auf dem hohen Pfad, der dicht am 
Ostfu8 des Zas-Berges, bei der Grenze von Zas-Marmor und 
Lionas-Schiefer, in Seehéhen meist zwischen 750 und 500 m 
verlauft. Diese Stiicke miissen von kleinen Putzen in der 
héheren Zas-Region herriihren. Setzt man den Weg weiter zum 
Pa8 von Hagios Strifonas (etwas iiber 600 m), der auf dem 
Hauptkamm der Insel hegt, fort, so kommt man bald, nachdem 
man Ariovéza hinter sich hat, in ein im Zas-Marmor eingesenktes 
dirres und kahles Trogtalchen, das Stenoprovolos heiBt. 
Es ist lokal vollbesiet mit kleinen Stiicken von fast dichtem 
Smirgel, die offenbar auf benachbarte Putzen hinweisen. Auch 
die groBen Niederungen von Naxos siidlich von Sagri sind 
stellenweise mit losen, verschiedenartigen Smirgelstiicken bestreut. 
Sie sind oft geadert und gefleckt durch Sapphir und diirften dann 
dem oberen Smirgel gehéren. Da oberer Marmor nur in der 
héheren Umgebung 6stlich von hier vorkommt, so miissen die 
letzteren Stiicke durch das flieBende Wasser heruntergeschafft 
worden sein. Unter all jenen Stiicken sehr bemerkenswert 
sind solche von griinlichem Smirgel, der diese Farbe griinem 
Korund verdankt. Dieser griinliche sehr feinkérnige und 
glimmerige Smirgel ist mit schén blauem Sapphir geadert und 
gefleckt. Leider ist mir das Anstehende desselben nnbekannt. 
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Die Vorkommen auf der Insel Iraklia. 

Die kleine, 5 km siidlich von Naxos gelegene Insel Iraklia 
besuchte ich Ende 1903, um ihre Lagerstatten kennen zu lernen. 
Das Ergebnis dieser eintagigen Exkursion, das ich an anderer 
Stelle in griechischer Sprache veréffentlichte, will ich hier auch 
kurz wiedergeben}'). 
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Marmor, wahr- Schiefer, wahr- Zas-Marmor. Sedimente, wahr- 
scheinlich aus der scheinlich aus der scheinlich neogen. 

Phanari-Stufe. Lionas-Stufe. 

e Smirgelvorkommnisse von 1. tou Smirniou t Avlaki, 2. Platza, 3. Papas, 4. Déma. 

Fig. 15. 

Geologische Karte von Iraklia im Mafstab 1: 73030. 

Das Inselchen (Fig. 15) besteht fast ausschlieBlich aus 
dem krystallinen Grundgebirge, das hier eine machtige Wechsel- 
lagerung von Glimmerschiefer (nebst Amphibolschiefer) und 
vorwaltenden Marmoren darstellt. Das System ist stark gefaltet, 
und in Bruchbecken desselben lagern an der nordlichen Kiste 
ungefaltete, helle Sedimente (Kalksandstein usw.) von geringer 
Ausdehnung und unbekanntem, wahrscheinlich neogenem Alter. 

Das Grundgebirge gliedert sich in zwei starke (je tiber 
100 m) Marmorzonen und eine etwa ebenso michtige Schiefer- 
einlage dazwischen. lLetztere sowie der sie unterlagernde 

1) In der schon erwahnten Arbeit ,Uber die Insel Iraklia usw.“ 
(Referat im Geol. Zentralblatt Bd. VIII, Nr. 1516). 

As 1S FBNihri Somta H. 
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Marmor streichen nur an der Westkiiste in schmalen Bandern 
aus. Im tibrigen besteht die insel aus der oberen Marmorzone, 
die den weitaus griBten Teil ihrer Oberflache einnimmt. Was 
die stratigraphische Stellung dieser drei Zonen in Vergleich 
mit der krystallinen Schichtfolge vom benachbarten Naxos 
betrifft, so konnte die untere Zone nicht naher untersucht 
werden. Der darauf liegende Schiefer ist petrographisch dem 
Lionas-Schiefer abnlich. Er fiihrt auch etwas Chloritschiefer 
und kleine Hinlagen von Schiefergranit. Die obere Zone ist 
sehr feinkérniger bis dichter (feinstkérniger), plattiger Marmor, 
ahnlich dem naxischen der Zas-Stufe. Da nun auch der 
Smirgel von Iraklia véllig dem oberen naxischen Smirgel 
entspricht, so rechne ich die obere Marmorzone von Iraklia 
zur Zas-Stufe. Der Schiefer von Iraklia gehért dann wabhr- 
scheinlich zur Lidonas-Stufe. 

Der Smirgel kommt mehrorts auf Iraklia, und zwar aus- 
schlieBlieh im oberen Marmor vor. So an der Nordwestkiiste 
zwischen der kleinen Bai von Vorini Spilia und der Kirche 
von Hagios Athanasios, bei tou Smirniou t’? Avlaki (1)!) 
und Platza (2), an der Siidkiiste bei der Bai von Tourkopigado, 
Lokalitat Déma (4), endlich am Westabhang von Papas (3), 
der einzigen Krhebung der Insel (180 m nach der franzésischen 
Karte). Letzteres Vorkommen soll am _ bedeutendsten sein. 
Ich habe es nicht besucht, aus Proben aber, die man mir herbei- 
brachte, sieht man, daB dieser Smirgel véllig identisch mit dem 
der tubrigen Vorkommen der Insel ist. Auch soll jenes Vor- 
kommen, zur Zeit als vor vielen Jahren der Versuch gemacht 
wurde, den Smirgel von lraklia auszubeuten, nicht untersucht 
worden sein wie die anderen, vielleicht wegen seiner etwas 
groBeren Hntfernung vom Verschiffungshafen, die nicht die 
gleich darunter befindliche, aber den Nordwinden ausgesetzte 
Vourkaria-Bai, sondern die etwas abgelegene, dafiir aber besser 
geschiitzte Reede von Alimnia im Siidwesten der Insel ware. 
Jener Versuch der Ausbeutung muBte bald unterbleiben, da die 
griechische Regierung einen zu gro8en Exportzoll fiir den Privat- 
smirgel gesetzlich auferlegte, um ihr Naxos-Monopol zu schiitzen. 

Die Vorkommen von tou Smirniou t? Avlaki (zwei) und 
Platza befinden sich bei der Reede von Vorini Spilia, wo der 
Smirgel damals probeweise verschifft wurde. Daher wird dieser 
unter dem letzteren Namen begriffen. Man besucht das Vor- 
kommen vom Dorflein Hagios Grigorios aus bei der Bai von 

1) Die Zahlen in Klammern hinter den Vorkommen beziehen sich 
auf die entsprechenden Lagerstatten im geologischen Kartchen von 
Iraklia Fig. 15. 
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Limani an der Nordspitze der. Insel, wo man sich am besten 
ausschifft. Es handelt sich dort um lagerartige abnlich be- 
schaffene Ausbisse im Marmor. Das Vorkommen tou Smirniou 
t? Avlaki, das man zunachst trifft, liegt an der unbedeutenden 
gleichnamigen Bai, dicht ttber dem Meer und einige 10 m hoch 
auf der Felskiiste. Hs bildet eine Linse von ca. 40 m Lange 
und 3 m sichtbarer Machtigkeit (ihr Liegendes war mit Schiirfab- 
fall bedeckt), welche NNO streicht und masig OSO fallt. 
Siidlich gegeniiber am Abhang und in hoéherem Meeresniveau 
ziehen drei Smirgellinsen iibereinander hin. Sie sind je einige 
10 m lang, streichen ebenfalls NNO, bei OSO-Fallen, und ihre 
sichtbare Machtigkeit betragt mindestens 4m. Weiter aufwarts 
stidwestlich, auf dem schon abgeflachten Terrain, findet man 
eine Smirgellinse, wohl tiber 100 m lang und mindestens 5 m 
dick, die ebenfalls NNO streicht und OSO fallt. Sie bildet 
das Vorkommen von Platza bei Hagios Athanasios. 

Der Smirgel aller dieser Vorkommen ist entweder — was 
gewohnlich der Fall ist — sehr dicht, aber in verschiedenem 
Grade, und dann einem Hisenstein oder gar harten Tonen 
mehr oder weniger ahnlich, oder es ist Chloritoidsmirgel von 
verschiedenem Habitus, der mit jenem vermengt ist. Der dichte 
Smirgel ist ahnlich dem von Mavropéetri oder von Pyrgos tou 
Chimarrou auf Naxos. Er hat matte oder schwach schimmernde 
Bruchflache, auf der Linschen und Spindelchen von metallisch 

glanzendem Magnetit hervortreten. Er ist auch plattig und 
briichig und erzeugt viel Kleinstiick beim Brechen. Er wird 
von sehr feinen Adern durchzogen, die auf den Ablésungsflachen 
des Smirgels oft wie fener Hauch aus sehr feinschuppigem oder 
zu weiBem Pulver verwittertem Margarit aussehen. Der 
Chloritoidsmirgel, der einen wesentlichen Anteil an der Zu- 
sammensetzung der Lager nimmt, ist etwas anders struiert als 
der naxische, z. B. mehr schiefrig oder schuppig, durch gro8ere, 
auf Spaltflachen des Gesteins  hervortretende Chloritoid- 
schippchen. Er zeigt auch die bezeichnende Aderung durch 
Chloritoid und wohl auch durch Sapphir. Auch in Kliiften 
sieht man eine innige Verwachsung beider Mineralien. 

Das Vorkommen auf der Insel Sikinos. 

Die kleine Insel Sikinos, die ca. 30 km siidwestlich von 
Naxos liegt, habe ich ein paarmal fliichtig besucht (1901 u. 1910). 
Sie besteht') aus einer mehrfachen Wechsellagerung von Glimmer- 

) Vergl. auch Puritippson, Beitrige zur Kenntnis der grie- 
ee Inselwelt. Erginzungsheft Nr. 134 zu Peterm. Mitt. 1901, 

b cohosiits 
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schiefer (nebst Amphibol- und Epidotschiefer) und feinkornigem 
Marmor, welche vorherrschend mit nordwestlichem Streichen 
gefaltet ist, also quer zur Langsachse der Insel, die nach NO 
gerichtet ist. Die oberen Zonen dieses Komplexes sind cha- 
rakterisiert durch sehr feinkérnigen bis dichten Marmor, durch 
muskovitische Schieferabarten, die vielfach phyllitartige Partien 
und Flecken fiihren und von etwas Chloritschiefer begleitet 
werden, durch Gangputzen aus dem Ganggefolge des naxischen 
Schiefergranites, vielleicht auch durch sparliche Pegmatit- 
adern aus demselben Gefolge. Sie diirften daher den oberen 
naxischen Stufen gleichwertig sein. 

Fast 1,5 km siidlich des nordéstlichen Vorsprunges der 
Insel, des Kaps Malta, befindet sich an der Lokalitat Siderokapsi 
ein kleines Smirgelvorkommen gleichen Namens. ') 

Ks liegt an der Steilkiiste hart titber dem Meer und bildet 
einen groferen und unregelmaBigen Gangstock im Marmor. Das 
allgemeine Streichen der Schichten in der Umgebung hier ist 
etwa ein NO-liches; im naheren Umgebung des Vorkommens 
ist der Marmor sehr gestért und von unbestimmter Lagerung. 
Durch eine von Nordosten her horizontal sich einschiebende 
Marmorscholle zerfallt der Stock in zwei Linsen, die itber- 
einander liegen und siidlich durch einen vertikalen Smirgelgang 
zusammenhangen. Die untere und bedeutendere Linse dehnt 
sich in der Richtung O-W auf iiber 50m aus; ihre Breite 
schwankt von etwa 10 bis einige 10m. Die Brandung zernagt 
ihre unteren Partien. Die obere Linse erstreckt sich in 
NNO-licher Richtung auf ca. 50 m; sie hat eine Maximal- 
breite von 8—10m. Sie liegt ca. 80m ut. d.M. Sie zeigt 
stidlich eine Abzweigung, wodurch eine kleine rundliche Marmor- 
scholle ganz und gar im Smirgel eingeschlossen erscheint. Der 

1) Frepurr (Reise, II, 1841, S. 152—154) beschreibt dieses Vor- 
kommen als ein Eisenerz, und zwar als roten Kieseleisenstein. 
Bei der groBen sahnlichkeit dieses Smirgels mit Eisenerzen darf dies 
nicht wundernehmen. Ich habe auch das Vorkommen bei meinem 
ersten Besuch fir einen Eisenstein gehalten, und erst die spatere Be- 
kanntschaft mit dem naxischen Smirgel lie8 mich eines Besseren belehren. 
So haben mir auch die sonst so gettbten Smirgelarbeiter von Naxos 
das dortige Smirgelvorkommen von Mavropétri als Eisenerz angezeigt, 
und, wenn ich nicht irre, war vor einigen Jahren eine Mutung darauf 
fir Eisenkonzessionserwerb eingereicht. Man weil ibrigens, da der 
Smirgel von Chester in Hampshire, als er entdeckt wurde, zunichst 
als Magneteisen ausgebeutet und verhittet wurde, indem man ihn mit 
Kisenerzen vermengte, um das Schmelzen zu erleichtern. Beziiglich 
des dichten kleinasiatischen Smirgels sagt Kramer: ,,Die dadurch 
Roteisen- resp. Brauneisenerzmassen tauschend ahnlichen Gesteine ge- 
statten, im Handstiick betrachtet, kaum die Diagnose auf Smirgel“ 
(Kleinasiatische Smirgelvorkomnisse, 1907, S. 41). 
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Kontakt- und Muttermarmor ist tberhaupt sehr feinkérnig bis 
dicht, graulich oder braun. Der Kontaktmarmor fiihrt kleine und 
gréBere Limonitwiirfel in Fille, die Pseudomorphosen von Pyrit 
sind und eine Kantenlange bis 5cm erreichen. Es enthalt helle Ziige 
von spatigem Kalk. Die Limonitwiirfel stecken auch in diesem. 

Wahrend bei der oberen Linse der Smirgel siidlich in 
direktem Kontakt mit dem Marmor tritt, schaltet sich nérdlich 
eine ca. '/, m starke, verinderte Schiefereinlage fetzenartig da- 
zwischen. Das ist ein feink6rniger, vielfach filzartig aussehender 
und mikroskopisch sehr turmalinreicher Glimmerschiefer (s. 8. 119) 
von gelblicher oder graulicher Farbe, der ebenfalls zahlreiche 
schon ausgebildete Wiirfel und Knollen von pseudomorphem 
Limonit fiihrt. Die Wiirfel lassen beim Herauswittern eine 
ausgezeichnet viereckige Hohlform im Gestein zuriick. Identische 
Glimmerschieferfetzen finden sich auch mitten im Smirgel der 
oberen Linse. Sie enthalten bisweilen gréSere, aufgewachsene, 
silberweiBe, Glimmerblattchen. Das sind alles Erscheinungen, 
die jedenfalls durch den Smirgelkontakt hervorgerufen wurden. 
(S: S. 117—119). . 

Was den Smirgel selbst anbelangt, so ist er dicht bis sehr 
dicht und fiihrt manchmal sparliche, undeutliche Magnetit- 
spindelchen. Seine Farbe ist schwarz, bisweilen auch schwach 
eriinlich durch Chloritoid (Chloritoidsmirgel). Er sieht oft 
hornsteinahnlich aus, mit splittrigem Bruch. Von Spaltenfillung 
ist sehr wenig zu sehen. Es treten nur sehr feine weifbe Adern auf, 
die auf Abldsungsflichen als hauchdiinne Uberziige erscheinen. 
Auch feine griinliche Aderchen — wohl Chloritoid — sind zu 
sehen. Blaue Aderung durch Korund habe ich nicht bemerkt. 
Am Stidende der oberen Linse fand ich eine fingerdicke Ader, 
ein Agegregat aus kurztafligen, weiSlichen Korundkrystallen, 
die in pseudomorphen Diaspor, zum Teil auch in Glimmer umge- 
wandelt waren. Die Ader schwebte frei, gestiitzt durch ihre 
Enden, bezw. auf dem Smirgelstock und seinem Kontaktmarmor. 

Ill. Struktur der Smirgellagerstitten. 

1. Form und Verteilung der Lagerstatten. 

Die Smirgellagerstatten von Naxos wurden von den Forschern, 
die dieselben fliichtig besuchten, als konkordante Kinlagerungen 
im Marmor aufgefaBt.!) Wenn auch diese Lagerungsform weitaus 

!) Fiepier a, a. O. — Gosanrz a. a. O. S. 144. — Dersms; 
Griechische Marmorstudien, S. 52, und Geologie von Attika, S. 58. -— 
Puimirerson, Beitrage zur Kenntnis der griechischen Inselwelt. Erg.- 
Heft zu Prrerm. Mitt. Nr. 184, 1901, S. 77-—78. — Auch Sreuzyer- 
Berceat, Die Erzlagerstatten, S. 168—169. 
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die iibliche ist, so finden sich bei genauerer Beobachtung daneben 
auch echte Smirgelgange, woraus folgt, da8 jene Smirgellager 
weiter nichts als Smirgellagerginge sind. Solche gangartige 
oder durchgreifende Lagerungsform zeigen die Vorkommen von 
Phyrostephani (Fig. 11 und 12), Kastellaki (Profil der Fig. 2), 
Pezoulas (Profil der Fig. 2 und 10), Kalikatzini (Fig. 14), 
Vouno (Fig. 13), Dasos, Chalasmata tis Gialous und Sikinos. 
Es gehen ferner vom Hauptkérper der Smirgellager bisweilen 
kleine Smirgeladern in den Muttermarmor, oder es _ setzen 
ganeformig darin kleine Smirgellinschen ein (Fig. 7 und 8). 

Die Smirgellager, die, wie gesagt, die groBe Mehrzahl der 
Smirgellagerstatten ausmachen, sind an sehr vielen und zum 
Teil weit voneinander entfernten Punkten in den krystallinen 
Kalkzonen sowohl in horizontaler wie auch in vertikaler Richtung 
zu treffen, Namentlich aber konzentrieren sie sich im Amomaxi- 
Gebiet, wo sie sich auf mehrere Horizonte des Amémaxi- 
Marmors yerteilen. Wir unterscheiden hauptsachlich drei solche 
Horizonte, von denen der obere, der das Vorkommen von 
Mavropharangas begreift, eigentlich nicht mehr zur Amomaxi- 
Stufe, sondern einer oder mehreren Nebenmarmorlagen des 
Apiranthos-Schiefers gehért (S. 27). Wir sahen auch, daf 
dieses Vorkommen zum Teil auch mit Smirgel durchtrankten 
und umgewandelten Apiranthos-Schiefer enthalten diirfte. 

Der untere Smirgelhorizont von Amomaxi ist wenig ent- 
wickelt. Dahin gehért die Lagerlinse von Kato Briadi (As- 
palathropos). Andere Ausbisse folgen nicht strenge demselben 
Horizont, so der Putzen unterhalb der Renidi-Briiche. Einen 
unteren Horizont diirfte auch die Linse von Skala darstellen 
(Prot) Pig? 4). 

Die groBe Entwicklung der Lagerstéitten von Amomaxi 
fallt in den mittleren Horizont. Hierher gehéren fast alle 
gréBeren Smirgellager des Gebietes. Sie folgen ziemlich einem 
Marmorniveau, wie dies aus Profilen der Fig. 1—4 ersichtlich 
ist. Das sind die Lager von Endrya, Aspalathropos, Kakoryakas, 
Agriosykia(?), Kalathas, Macharas, Stravolangada, das groBe 
Renidi-Lager, das die Ausbisse von Korkas Tirdpita, Amalia, 
Paliopyrgos, Spilios-Renidi-Kaka-Briadia, Kabi, Krimnos und 
lagerartigem Pezoulas begreift, vielleicht noch die Linse von 
Anastasi und andere Vorkommen am Nordgehinge des Lidnas- 
Tals (Profil Fig. 4). Zum oberen Horizont gehdren, wie 
gesagt, wohl nur die Lager von Mavrophdrangas, und es ist 
nicht unwahrscheinlich, da8 durch das gangformige Kastellaki, 
das in der Fortsetzung jenes Vorkommens beginnt, eine Ver- 

bindung von oberem und mittlerem Horizont tiber das Kato 
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Kastellaki hergestellt wird, das wahrscheinlich zum mittleren 
Horizont gehort. 

Auer den zutage tretenden Smirgellagern des mittleren 
Horizontes miissen noch welche auch im Inneren des Amomaxi- 
Gebirges verborgen sein, da die Ausbisse an der Peripherie des 
Gebirges, naémlich auf drei Seiten desselben (Talschluchten von 
Lionas und Routzotna, Pa8 von Macharas) auftreten, wie dies 
die Profile der Fig. 1—3 zeigen. 

Die Smirgellagerstatten von Amomaxi nehmen ein Areal 
von ca. 6 qkm ein. Ihre GréBe ist sehr verschieden. Sie geht 
bei den Putzen bis nur wenigen Metern herab, bei den Lagern 
erreicht die Ausbiblange bis etwas iiber 1 km. Am langsten sind 
die Ausbisse von Macharas (fast 1 km), Mavropharangas (ca. 1 km) 
und des Lagers von Renidi (etwas iiber 1 km). Die Lager sind 
gewOhnlich nur nach einer Richtung natiirlich (durch die Aus- 
bisse) aufgeschlossen. Am besten natiirlich und kimstlich er- 
schlossen ist das Renidi-Lager, das durch die zwei parallelen 
Schluchten von Tirdpita und Renidi, das Quertalchen von Amalia 
und das ebenfalls quer zu jenen Schluchten verlaufende Tal von 
Lionas durchschnitten wird. Das so erschlossene Areal betragt 
tiber '/, qkm. Der kiinstliche Aufschlu8 der Lagerstatten erfolgt 
durch die unterirdischen Gewinnungsarbeiten, die aber nicht 
sehr weit hineingehen (hdchstens etwas iber 100m). Denn 
erstens gehen sehr viele Arbeiten von allen Teilen der Ausbisse 
aus, und zweitens zielt man durch dieselben stets auf die Dek- 
kung des unmittelbaren Smirgelbedarfes ab, der jahrlich ein 
geringer ist, nicht etwa auf planmafigen Aufschlu8 der Lager- 
statten behufs Sicherung von gréferen Vorraten. So kann denn 
auch von einer auch nur approximativen Schatzung der brauch- 
baren Smirgelmengen nicht die Rede sein, zumal dieselben in 
unbestimmten gegenseitigen Quantititen mit den unbrauchbaren 
zusammenvorkommen und namentlich auch die Lagerstatten 
vielfach kleingestért und verdriickt sind, was ihre Aufsuchung 
sehr erschwert. Da es sich aber um gréfere Quantitaten brauch- 
baren Smirgels handelt, das ist aus den vorhandenen Aufschliissen 
und der bisherigen Erfahrung ohne weiteres klar. Die durch 
die unterirdischen Raiume aufgedeckte Maximalmiachtigkeit der 
Lagerstatten betragt (oder tibersteigt um etwas) 10m. Sie 
schwankt gewohnlich um 5 oder 6 m. 

Alle Smirgellager des Amomaxi-Gebietes sind von einer 
eigentiimlichen Faltelung betroffen, der zufolge sie in eine An- 
zahl von kleineren und gréSeren Smirgelgewolben zerfallen, so 
daf die Ausbisse, mégen sie nach irgendwelcher Richtung ver- 
laufen (z. B. die sich kreuzenden Ausbisse des Renidi-Lagers), 
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gewohnlich aus einer Aufeinanderfolge von Bégen zusammen- 
gesetzt erscheinen (Profil Fig. 9). Die Marmorbanke am un- 
mittelbaren Kontakt mit den Bégen folgen dieser Faltelung, 
mit der Entfernung von denselben nehmen sie ihre urspriingliche 
Lagerung allmahlich wieder auf (Fig. 6, 16, 18). Manchmal 
zwangt sich der Kontaktmarmor in das Lager hinein (Fig. 18). 

Fig. 16. 

Hine Faltelung. Spilios, natirliche Schluchtwand. 

Zerkliftung der Nebensmirgellagen A oberhalb des Stollenmundes a.. 

Yi 

Fig. 17. 

Hine Faltelung. Pezoulias, natirliche Schluchtwand. 

Links: Zerkliftung des Lagers. 

Fig. 18. 

Kine Hinzwingung des Marmors in das Lager Arpalathropos. 

Die einzelnen Gewdélbe sind durch Dislokationen oft auseinander- 
gestreckt, eingeschniirt oder ganz ausgekeilt. Sie biegen sich 
auf und nieder oder verschieben sich gegeneinander. Dadurch 
ist die urspriinglich normale Smirgellagerform im einzelnen sehr 
unregelmaBig geworden. Die Smirgelgewélbe sind gewoéhnlich 
klein. Ihre Form ist haufig sehr regelmaBig (Fig. 6, 19, 21, 29). 
Oft aber strecken sich die Gewilbe elnseitig zu langen Schenkeln 
flexurartig aus (Fig. 9). Die Gewolbe werden in der Regel 
zum Ausgangspunkt der unterirdischen Abbaue von den Aus- 
bissen aus benutzt. Im Innern vereinigen sich dann oft die 
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benachbarten Abbaue. Keilen die Gewiélbe allseitig aus, so wird 
die Grube verlassen und bricht dann ein. Spiater werden solche 
verlassenen Raume von den suchenden Arbeitern wieder in Angriff 
genommen, wenn Anzeichen eines Wiederauftuns des Gewdélbes 
am Rande vorhanden sind. 

ly = | Coe r | ane a | | Gas | 
West —> SC S122 = I 47°W —> NX 36° W > 

Stravolangada Amalia 

| | | : | | | Sob | i z 

S 26° W —» S4°W I 19°O NNO Sid — 
Aspalathropos ~ Renidi Kakoryakas 

Fig. 19. 
Beispiele von Faltelungsgewélben der Smirgellager. 

Fig. 20. 

Faltelung des Amphibolschiefers am Transportbahneinschnitt 
in Apollo. 

1, Amphibolschiefer, 
2. Glimmerschiefer, Hauptgestein. 

Die eigentliche Faltelung des viel starreren Smirgels, die 
besonders auffallig im Gegensatz zu dem Muttermarmor ist, der 

keme. derartige erlitt, kénnte man vielleicht mit der Annahme 
erkliren, da8 sie zu einer Zeit entstand, wo der Smirgel noch 
weich war (urspriingliche metasomatische Bildung desselben, 
Abschnitt V). Indessen eine analoge Erscheinung der Faltelung 
im kleinen traf ich auch bei einer kleinen Einlage von Amphibol- 
schiefer im Glimmerschiefer in der Transportbahntrasse der 
Marmorbriiche von Apdllo auf Naxos (Fig 20), die einst wahr- 
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scheinlich nicht plastisch war. Dann bliebe nichts tibrig, als 
die Faltelung des Smirgels gerade dieser gréBeren Starrheit zu- 
zuschreiben, wihrend der weichere Marmor dem Gebirgsdruck 

zu weichen wuBte. 

2. Beschaffenheit der Lagerstatten. 

Die Lagerstiitten des Smirgels, abgesehen von den struktur- 
ellen Modifikationen desselben, die durch die Form, GréBe, 
Anordnung und gegenseitige Menge seiner Gemengteile bedingt 
werden, sind massige Korper, d. h. man unterscheidet bei ihnen 
weder Schichtung noch Krustenstruktur. Sowohl die lager- 
artigen als auch die echten Ginge sind in der Regel gebankt, 
die Bankung geht in der Richtung der Gangachse, manchmal 
auch quer dazu (Koxaki). Die Dicke der Banke geht bis tiber 
1m. Je zwei anliegende Banke sind an der sie trennenden 
Fuge vollig identisch beschaffen, diese ist eine Spalte (Spalt- 
bruch), entstanden durch den Gebirgsdruck. Sie kann auSerdem 
auch dem Marmor urspriinglich sein, der durch Metasomatose 
den Smirgel anfanglich lieferte. Mit der Bankung hingt in 
der Regel eine parallele bis plattige Textur des kérnigen 
Smirgels zusammen, die von einer Streckung der Kérner und 
Kornagegregate herriihrt und auch eine Folge des Gebirgsdruckes ist. 

Gewisse Vorkommen dichten Smirgels sind gleichartig in 
ihrer Masse, d. h. sie bestehen aus einer Gesteinsspezies. So 
der kleine Putzen von Mavro Dasos aus dem unteren und 
wahrscheinlich derjenige von Mavropetri aus dem oberen Smirgel. 
In der Regel aber bestehen die Lagerstiatten aus zwei oder 
mehreren Smirgelarten. Diese Spezies sind im Abschnitt IV 
eingehend beschrieben, hier méchte ich sie nur andeuten. Wenn, 
was die Regel beim unteren Smirgel ist, sich Korund- und 
Krz- (Magnetit-, Héamatit-) streifen und linsen im kérnigen 
Smirgel (namentlich am unteren Salband) einstellen, so entsteht 
ein gebanderter Smirgel. Die Banderung lauft in der Richtung 
der Bankung und Streckung des Smirgels (das ist die Richtung 
der Schichtung des Marmors bei den Lagern), manchmal auch 
sehrag dazu (Fig. 21). Beim unteren Smirgel ist ebenfalls die 
Regel, daB die Lagerstitten auch schiefrigen Smirgel enthalten, 
der aus dem kérnigen seltener durch eine parallele Anordnung 
seiner Gemengteile, haufiger durch Aufnahme von viel orientiertem 
Glimmer entsteht. Durch Uberma8 von Glimmer geht daraus 
ein glimmerschieferartiger Smirgel hervor, der zu wahrem Smirgel- 
Glimmerschiefer ibergehen kann. Im Kontaktmarmor des unteren 
Smirgels treffen wir oft ein Gemenge in verschiedenen Ver- 
haltnissen von Marmor- und Smirgelkérnern, einen Marmor- 
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Smirgel bezw. Smirgel-Marmor. .Der obere Smirgel wird charak- 
terisiert durch dichte Abarten, sowie durch Chloritoid-Smirgel, 
der in jenem Smirgel vorkommt. Dort trifft man bisweilen 

Fig. 21. 

Gebinderter Smirgel (a) neben kérnigem (b) in einem Abbau-Gewélbe 
von Pezoulis. Man sieht, die Banderung des Smirgels laiuft hier nicht 

parallel den Marmorbanken. 

auch Pyrit-Smirgel, bei welchem der Pyrit an die Stelle des 
Magnetites tritt. 

Bisweilen stecken in den Smirgellagern gréBere Marmor- 
partien, wohl von der anfanglichen Metasomatose dieses Gesteins 
verschont gebliebene Reste, die von diinnen Smirgelzonen und 
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Fig. 22. 
Marmorgangchen in Smirgeleinlagen. Abbaurédsche von Macharas aus 

der Marmorzone A der Fig. 5. 
1. Ader, aus einem Gemenge von Margarit, Chlorit und Kalkspat. 
2. Ader, zur Halfte oben aus Margarit und Chlorit, zur Halfte unten 

aus Marmor. 
3. Ader, ausschlieBlich aus Marmor, Breite dieser Ader: 2,5 em, der 

anderen etwas kleiner. 

Linsen dicht iibereinander durchstreift werden (Fig. 5). Die 
mit ihnen wechsellagernden Marmorzonen pflegen dann grob- 
kérniger als gewdhnlich zu sein. Hier kann man auch die 
Beobachtung machen, daf bisweilen feine Marmoradern in den 

Smirgelzonen quer einsetzen und die anliegenden Marmorzonen 
miteinander verbinden (Fig. 22). 

Die Smirgellager zerfallen bisweilen nach aufen in kleinere 
Nebenlager (Mavropharangas). In der Regel aber werden sie 
am oberen Salbandmarmor begleitet mit sekundaren Smirgel- 
linsen und vereinzelten Smirgelknollen, mit griéBeren und 
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Pig. 23. 

Nebensmirgeleinlagen an einer Abbauwand in Kakoryakas. 
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Fig. 25. 

Nebensmirgellinsen B und -linschen im Hangenden des Hauptlagers 
von Mayropharangas und Pezoulais. Natirliche Schluchtwande. 

Fig. 26. 
Kleine Smirgelnester im Hangenden des Smirgelkérpers 

von Aspalathropos. 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 

a 
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kleineren Smirgelstiicken von ovaler, plattiger oder ganz unregel- 
maBiger und eckiger Gestalt, endlich mit kleinen Linschen, die 
sich schnurartig nebeneinander und in parallelen Ziigen iiber- 
einander ordnen (Fig. 23—26). Alle diese Gebilde folgen der 
Richtung des Smirgellagers und verlaufen zu diesem parallel. In 
Mavropharangas sind die ovalen oder plattigen Smirgelkérper 
vielfach glimmerschieferartig und gefaltelt, und an ihrer Oberflache 
haftet viel Margarit. Auf natiirlichen Marmorwanden ragen sie 
reliefartig heraus. Dort findet man auch im Salbandmarmor einge- 
bettet kleine Aggregate von groBen Margaritlamellen, bisweilen 
in Vergesellschaftung mit etwas Turmalin und Magnetit. 

Die Nebengebilde tiberhaupt haben scharfe Umrisse gegen 
das Muttergestein, wenn sie frisch sind, wie tiberhaupt der 
Smirgel scharfe Konturen am Kontakt mit denselben zeigt. 
Haufig, namentlich an stark von Gebirgsdruck beansprucht 
gewesenen Stellen, sind die Nebengebilde mehr oder weniger ver- 
wittert, ja ganz ausgewittert. Dann werden ihre Grenzen gegen den 
Muttermarmor, der ebenfalls verandert erscheint, unbestimmt, es 
entstehen aus den faulen Partien verschiedenartige Zersetzungs- 

produktedes Smirgels: sandig, erdig, kaolinartig, feinschuppig- 
talkig, groBschuppig-glimmerig, die mit noch halbfrischen Smirgel- 
und Marmorresten vermengt sind. Die Umwandlungsprozesse sind 
bisweilen so weit fortgeschritten, da8 ein urspriingliches gréBeres 
Smirgelstiick fast durch und durch in groSschuppigen Margarit 
verwandelt erscheint. 

Dem Salbandmarmor sind haufig mehr oder weniger Smirgel- 
kérner eingesprengt. Das sind von der urspriinglichen Metaso- 
matose unvollkommen betroffene Partien, die in helleren Zonen 
der Linsen im Marmor hinziehen. (S. 79—80). Auch Neben- 
schiefereinlagen im Salbandmarmor sind bisweilen mit Smirgel 
durchsprengt und in ihrer Beschaffenheit verandert (S. 79, 
Probe Nr. 8). 

Kine eigentiimliche LErscheinung der Lagerstiatten des 
unteren Smirgels ist die, daB der Muttermarmor an ihrem Kon- 
takt vielfach besser auskrystallisiert erscheint als sonst‘1). So 

1) Diese Erscheinung ist Frepter nicht entgangen; er sagt (Reise, 
II, S. 801): ,,An einigen Stellen ist der (Ur-) Kalk tber dem Smirgel 
kérniger als der tbrige und loser in seinem Zusammenhange und zer- 
fallt leicht in feineckige Korner“. Gosanrz dagegen meint (a. a. O. 
5.144): ,,Das unmittelbare Hangende jedes einzelnen Lagers ohne Unter- 
schied ist ein locker gebundener Kalkstein ... der ein Agglomerat 
aus einzelnen aneinandergefiigten winzigen Kalkspatindividuen ist. Ge- 
nauere Untersuchungen haben denselben als zuckerartigen Dolomit 
erkennen lassen. Derselbe ist von geringer Festigkeit; ein Schlag mit 
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sieht man z. B. an den Ausbissen von Renidi und Tirdpita, 
da8 der Marmor an ihren Hangenden eine, bei Spilios ca. 4m 
machtige, dickbankige und véllig krystalline Lage von ungleich- 
miBigem Korn (bis etwa 2 mm) bildet. Sie ist wei8, bisweilen 
auch schwach wei8gelb und dann sehr diaphan. Darauf lagert, 
bei Spilios scharf von der ersteren getrennt, die Hauptmasse 
des Muttermarmors, ein gleichmaéfig feinkérniges, massiges und 
unreines Gestein. Es ist weniger krystallin und fallt leichter 
der Verwitterung anheim als jener Kontaktmarmor, der wetter- 
bestandiger ist. So ist bei den meisten Lagerstétten von Amo- 
maxi der Marmor am oberen Kontakt gut auskrystallisiert, 
weif und imallgemeinen rein. Kinen Unterschied zwischen diesem 
und dem darauflagernden Hauptmuttermarmor gibt es jedoch 
nicht, wenn dieser letztere selbst auch koérniger auskrystalli- 
siert ist. 

Hin besser als gewohnlich auskrystallisierter Kontaktmarmor 
scheint zum Teil dem mittleren und ganzlich dem oberen Smirgel 
zu fehlen. 

Bei der Skala tou Mavropharanga, wo die breiten Marmor- 
zonen zwischen den Teilsmirgellagern gewéhnlch feinkérnig, 
graulich, streifig und unrein erscheinen, stecken in demselben 
kleine Glimmeraggregate an den Salbindern, die aus groBen 
Margaritschuppen, bisweilen mit etwas Turmalin oder Margarit 
vermengt, bestehen. Der Marmor an ihrem Kontakt bildet einen 
kleinen vollkrystallinen, reinen und weifen (oder durch Fe 
gelblichen) Hof mit gelockertem Korn. 

SchlieBen die Smirgellager Marmorzonen ein, die von 
kleinen Smirgelzonen durchstreift werden (S. 14; Fig. 5), so 
zeigt auch dieser Marmor, wie wir sahen, ein gréberes, oft viel 
eréberes Korn von 1 bis 7, meist tiber 1,5 bis 2 mm im Durch- 
messer. Am gridbsten (bis itiber 10mm) ist das Marmorkorn 
bei der Wechsellagerung der kleinen Zonen von Smirgel und 
Marmor am unteren Salband des siidlichen Phyrostephani- 
Putzens (Fig.12). Hier kénnte es sich aber schlieBlich um einen 
Absatz aus unterirdischer Wasserzirkulation handeln, wihrend 
sonst der besser auskrystallisierte Kontaktmarmor eine andere 
Deutung haben diirfte (S. 116). 

dem Hammer geniigt, um ein gréferes Stick davon in ein Haufwerk 
von Kérnern zu zerstéuben“’. Hine Probe jedoch aus diesem hangenden 
Marmor des Renidi-Lagers, die ich bei Spilios entnahm, wo der Marmor 
wirklich sehr locker und der Smirgel sehr zerstiickelt war, zeigte nach 
der Analyse von Prof. Damperers, daB der Marmor aus reinem Kalk- 
karbonat besteht. | 

4* 
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3. Spalten und Spaltenfiillung. 

Die Smirgellagerstatten werden von zahllosen Spalten und 
Rissen durchzogen, die bis einige Dezimeter weit sind. Selten 
klaffen noch breitere Kliifte oder Hohlriume. Ihre Wande 
sind dann bisweilen mit schénen Krystallen oder mit Sinter- 
kalk bekleidet, aus dem kleine Stalaktiten vom Dach herunter- 
hingen. Teils sind die Spalten und Risse mit denselben 
Mineralien mehr oder weniger erfillt, die auch gewoéhnlich an 
der Zusammensetzung des Smirgels teilnehmen, teils sind sie 
leer, bezw. nur mit feinem Eisenrost oder diinnem Sinterkalk- 
krusten tiberzogen. Das letztere ist der Fall namentlich bei 
den feinen Rissen, die sich dadurch jiinger als die erfillten 
Spalten erweisen, sonst waren sie wohl nicht leer geblieben. 

Teils laufen die Spalten kreuz und quer durch die Lager, 
teils sind sie gruppenweise darin angeordnet. Meist durch- 
setzen sie fast senkrecht die Lager, die an ihrem Ausgehenden 
gewohnlich eine sdhlige Lagerung besitzen. Die Spaltengruppen 
folgen verschiedenen Streichrichtungen'), entsprechend der ver- 
schiedenen Richtung des jeweiligen Gebirgsdruckes, der die 
Spalten erzeugte. Es ware aber vermessen, aus den Richtungen 
der Spalten auf diejenigen der Gebirgsdrucke schlieSen zu wollen. 

Untersucht man die feinen Spalten der Smirgellager an 
der Kontaktlinie von Smirgel und Marmor in den Tagbauen, 

1) Es seien hier einige dieser Richtungen, die ich vor Jahren 
in Graben beobachtete, angefiithrt. In der Hauptgrube von Stravo- 
langada lef die Hauptrichtung der Spalten S. 56—74°O, bei fast 
vertikalem SSW- oder NNO-Fallen. Daneben zogen andere Spalten 
schrag, namlich nach N 36° O, nach N 46° O bei nordwestlichem 
fast vertikalen Fallen, endlich nach N 79° O bei nérdlichem, ebenfalls 
fast vertikalem Einfallen. In der Hauptgrube von Spilios richtete sich 
eine Spaltenschar nach N 51—66° W, eine andere nach N 24° O, 
beide fielen fast vertikal ein Andere Spalten daselbst liefen N 71° W 
bei steilem SSW-Fallen, und in eimer andern Grube von Spilios be- 
merkte ich N 36° W streichende, fast senkrecht einfallende Spalten- 
gruppen neben anderen, die nach verschiedenen Richtungen orientiert 
waren. In Kato Briadi von Aspalathropos zog ein Bindel paralleler 
vertikaler Spalten nach N 4° O, ein anderer nach OSO, bei steilem 
SSW. Fallen. LErstere waren fein und leer, nur mit gelbem und rotem 
Kisenrost an den Wanden bekleidet, letztere mit einer Fillung haupt- 
sichlich aus weifem Glimmer versehen. In einem Bruch des eigent- 
lichen Aspalathropos beobachtete ich eine NNO-liche Hauptrichtung 
der Spalten mit vertikalem Einfallen und in einem andern Bruch 
daselbst eine Spaltenschar nach N 31° W  streichend, bei fast senk- 
rechtem Fallen. Diese letzteren waren feine, leere Risse und einige 
davon mit einem KHisenrostanflug versehen. Der grobe Tagbau von 

' Macharas war von zablreichen Spalten dicht nebeneinander durchsetzt, 
die meist OSO strichen und steil bis vertikal SSW fielen. Sie waren 
erfillt mit einer Kombination von Margarit, Chlorit und Kalkspat. 
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z. B. von Machiaras, Kakoryakas oder Aspalathropos, so findet 
man, daf dieselben oft am Marmor abschneiden, ohne ihn zu 
durchsetzen (Fig. 22), wohl eine Folge der Starrheit des Smirgels, 
die gréBer ist als beim Marmor. Einem analogen Fall, aber 
im groBen MaBSstab, begegnet man an den Bergen von Skotpelos 
(Amomaxi-Gebirge) und Profitis [lias (éstlich von Sagri), schon 
wenn man diese Berge von der Ferne beobachtet. Am siidlichen, 

NO NW 
Berg Shotipelos 

Zerkliftung des Phanari-Marmors (PhM) an der nérdlichen Talwand 
des Routzouna-Tals unterhalb von Skoupelos, an der der hangende Lionas- 

Schiefer (LS) nicht teilnimmt. Schematisch dargestellt. 

NNO SSW 

Fig. 28. 
Zerkliftung des Amomaxi-Marmors (AM) am nordwestlichen Gehange 
des Berges von Profitis [lias bei Sagri, von der der liegende Neben- 

schiefer (NS) nicht betroffen wurde. Schematisch dargestellt. 

zum Routzouna-Tal hinabfiihrenden Steilabhang des ersteren 
Berges (Fig. 27) und am westlichen Abhang des _ letzteren 
(Fig. 28) ist der Phanari-Marmor (PhM) bezw. der Amomaxi- 
Marmor (AM) von einem System fast vertikaler Spalten (Zer- 
kliftung) durchsetzt, die am daritber liegenden Lidnas-Schiefer 
(LS), bezw. am darunter liegenden Nebenschiefer (NS) abstoBen, 
ohne ihn (als solche) zu durchsetzen. 

An stark vom Gebirgsdruck beansprucht gewesenen Partien 
sind die Lagerstitten sehr briichig und in einzelne, !ose an- 
einandergefiigte kleinere und gréBere Stiicke und Blicke ver- 
wandelt, so da8 der Smirgel an solchen Stellen mit der Keil- 
haue oder Brechstange gewonnen werden kann. Entweder sind 
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derartige Risse leer (Kastellaki, unterer Spilios), oder mit 
Margaritschuppen erfillt, die in feinen Lagen die gewonnenen 
Smirgelstiicke rund herum itiberziehen (Amalia). Mit jener 
Zerspaltung des Smirgels hangt auch die Erscheinung zu- 
sammen, daf der Kontaktmarmor hier, so am unteren Spilios, 
oft ganz miirbe und zerfallend ist, so da ein leiser Druck 
zwischen den Fingern geniigt, um das Handstiick zu lauter 
Sandkérnern zu verwandeln. Auch sind an derartig gestérten 
Partien der Lagerstatten die Nebengebilde am Salbandmarmor 
stark veraindert (S. 50). 

Als Begleiterscheinungen der Spaltung des Smirgels treten 
bisweilen Gleitflachen auf. Solche Smirgelflachen sind spiegel- 
artig poliert und flach gestreift. Sie sind oft mit einer feinen, 
ebenfalls spiegelnden Kisenkruste-bedeckt. Kratzt man diese 
weg, so erscheint die darunter liegende Flache auch poliert. 

Wir haben vorhin zwischen leeren und erfiillten Spalten 
unterschieden. Die Fillung der letzteren bleibt auf den 
Smirgel beschrankt, d.h. sie greift nicht in den Salband- 
marmor ein, teils weil die Spalten sich nicht in den Marmor 
fortsetzen, teils weil die Fullungsmineralien eine gemeinsame 
Herkunft mit den, oder bisweilen auch eine Abstammung von den 
Gemengteilen des Smirgels haben kénnen (S. 101, 102—103 und 
108—109). Sie besteht beim unteren Smirgel fast immer aus 
Margarit, dem in der Regel verschiedene andere Mineralien in mehr 
untergeordneter Menge beigegeben sind: Muscovit, Turmalin, 
Pyrit, Magnetit, Eisenglanz, Chlorit, Talk; seltener Diaspor, 
Disthen, Limonit, Kalkspat; sehr selten Biotit, Rutil und Quarz. 
AuBerdem sind haufig erdige, kaolinartige oder steinmark- 
abnliche Zersetzungsprodukte zu finden. Die Fillungsmineralien 
sind gew6hnlich in wohlentwickelten Individuen vertreten. 
Sie bestehen fast durchweg aus denselben Spezies, die auch 
die Smirgelmasse ausmachen, welche aufSer ihnen fast keine 
anderen aufweist. Es kehren bei allen Lagerstatten der Gruppe 
immer dieselben wieder, natiirlich in wechselnden Mengen. 
Es la8t sich ferner oft eine gewisse Reihenfolge in der Aus- 
scheidung derselben wahrnehmen. JBeim oberen, kdérnigen 
oder dichten Smirgel, wo die Fiillung sowohl der Spezies als 
der Quantitét nach viel weniger entwickelt ist, sind es fast 
ausschleBlich feine weiBe Adern von kleinschuppigem, oft 
pulverig ausgewittertem Margarit, die denselben durchsetzen. 

Selten bemerkt man darin etwas Turmalin in kleinen Krystallchen 
oder auf Rissen etwas Diaspor. Beim Chloritoidsmirgel besteht 
die Fiillung charakteristischerweise aus Chloritoid und Sapphir 
in feinen bezw. kleinen Adern, zwei Mineralien, die dem unteren 
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Smirgel vollstandig, dem mittleren so gut wie vollstandig 
fehlen. Statt der wasserfreien Korunds findet man beim unteren 
Smirgel den wasserhaltigen Diaspor, und statt des wasser- 
armeren Chloritoids den wasserreicheren Chlorit. Die Spalten- 
fiillung des mittleren Smirgels, soweit es sich nicht um das 
dichte Vorkommen vom Pyrgos tou Chimarrou handelt, ent- 
spricht der des unteren; sie ist aber weniger als hier entwickelt, 
sowohl] in bezug auf Art als auch auf Menge der Individuen. 
So ist in Koxaki fast nur Margarit, Muscovit, Chlorit und 
etwas derber (kleine Adern), selten krystallisierter (groBe 
Oktaéder) Magnetit zu bemerken. Hier fand sich auch einmal 
in einer Smirgelspalte eine Gruppe von gro8en, spitzrhombo- 
édrischen, blaulichen Korundkrystallen, die simtlich zum groBen 
Teil in kleine wei8e Glimmerschiippchen umgewandelt waren. 
Das waren Anklange des oberen Smirgels. 

Es sei nun nachstehend das Vorkommen der gewéhnlichen 
_ Fillungsmineralien naher erértert. Mit Ausnahme des Korunds 
und Chloritoids, die, wie gesagt, dem oberen, speziell dem 
Chloritoidsmirgel eigen sind, beziehen sich alle iibrigen Mineralien 
fast nur auf den unteren (Amomaxi-Gebiet), zum kleinen Teil 
auch auf den mittleren Smirgel. 

Der Margarit ist das weitaus hiufigste Spaltenmineral, 
jedoch nicht immer vom Muscovit zu unterscheiden. Die letztere 
Beobachtung machte auch Krimer beim kleinasiatischen Smirgel. 
Der Margarit bildet gréBere (bis iiber 2 em) bis feine, schnee- 
weiBe oder etwas grauliche, stark perlmutterglanzende Schuppen, 
die sich an allen alteren Spalten und Rissen ansiedeln. Ge- 
wohnlich erfiillt er mehr oder weniger die Spalten in Ver- 
gesellschaftung mit anderen Mineralien. Ofter aber bildet er 
kleine fingerdicke Adern aus griSeren Lamellen. Entweder 
fillen dann die dicht aneinander sich drangenden und 
gewundenen Lamellen den Raum vollstandig aus und stehen 
-senkrecht zu den Salbandern (Fig. 29), oder sie sind gruppen- 
weise geordnet. wobei die verschiedenen Gruppen in beliebigen 
Winkeln aneinanderstoBen und Hohlraume zwischen ihnen 
zuriicklassen. An besonders zertriimmerten Lagerpartien erfiillt 
der Margarit oft alle Risse, so da8 die Smirgelstiicke von einem 
Glimmerwerknetz umflochten erscheinen (Amalia). Auf gréferen 
Hohlraumen sieht man bisweilen groBe, facherférmig gruppierte, 
taflige Aggregate. Der Margarit dringt auch bis in die 
innersten Winkel der Pyritadern von Mavropharangas ein 
und iiberzieht ferner Brauneisenkrystalle, die Pseudomorphosen 
von Pyrit darstellen. Sind die Margaritschuppen winzig klein, 
so farben sie ab und fiihlen sich fettig an. Sie gleichen dann 
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dem Talk, der 4hnliche Vorkommen hat. Oft ist der Margarit 
durch sekundire Lésungen braunlich, rétlich, gelblich, selbst 
goldgelb gefarbt. Die Durchtrankung ist so fein, daf selbst 
feinste, blutrote Spaltungslamellen bei durchfallendem Lichte 
durchaus homogen gefarbt erscheinen. Gegen den Rand hin 
schwacht sich die Farbe ganz allmahlich ab, bis schlieBlich 
die Lamelle farblos wird. Selten sind die Lamellen schwarzlich 
(durch Mn) gefarbt. 

Die sekundare Entstehung des Margarites aus Korund 
bezw. Diaspor hegt in vielen Fallen auf der Hand. Diese 
Umwandlung kann man besonders an verwitterten Smirgelstiicken 
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Eine Margaritader a im Smirgel mit gewundenen Lamellen senkrecht 
zu den Aderwanden stehend. Dicke 4 cm. Der Smirgelteil A zwischen 
ihr und dem Kontaktmarmor links ist stark zersetzt und dadurch mit 

viel Margarit vermengt. 

Aus einer Schirfarbeit von Kato Mavropharangas. ~ 

N 

im Salbandmarmor und an den Korundzonen des gebanderten 
Smirgels verfolgen (S. 50, 74). Selbst an frischen Zonen 
haften kleine Margaritschuppen. Andererseits ist der Margarit 
oft der Struktur nach vom Diaspor nicht zu unterscheiden, 
so daB wohl auf eine Abstammung des ersteren aus dem 
letzteren zu schlieBen ist. TScHERMAK sagt von einer naxischen 
Smirgelprobe: ,Wo der Korund unreiner ist, wird er 6fter 
von Margaritblattchen begleitet*. Krimer berichtet (klein- 
asiatischer Smirgel), da feine Spaltchen im Korund oft 
mit Margarit ausgefiillt sind, und daf daher die Annahme sehr 
nahe liegt, falls man auch noch die von GrENTH und SMITH 
nachgewiesenen Uberziige und Umhiillungen von Korund und 
Margarit (nach GerNrH auch Pseudomorphosen von Margarit 
nach Korund) beriicksichtigt, daB der Margarit, wie der ihm 
sehr Ahnliche Muscoyit, der ihn mitunter vertritt, gleichfalls ihre 
Entstehung aus dem Korund genommen haben. Seinerseits 
verwittert der Margarit zu weiBlichem, durch Fe-Lésungen 
auch gelblichem oder ritlichem Pulver, worin frische Muskovyit- 
schuppen auftreten; diese waren wohl mit dem Margarit ver- 
gesellschaftet und blieben von der Verwitterung verschont. 
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Dabei behalt oft der ausgewitterte Margarit seine urspriingliche 
Strukturform bei. Pulvrige Verwitterung zeigen namentlich 
die feinen Margaritadern des dichten oder sehr feinkérnigen 
oberen Smirgels. ‘ 

Das Vorkommen des Muscovits ist ahnlich dem des 
Margarits. Beide Mineralien sind ja auch eng miteinander 
verbunden und, wie gesagt, oft nicht voneinander zu unter- 
scheiden. Schone sechsseitige Muscovitséulen sitzen bisweilen 
auf Spaltwanden des Phyrostephani-Smirgels. In Krimnos 
bildet der Muscovit fingerdicke Adern im Smirgel, mit etwas 
Quarz und Kalkspat vermengt. Der Struktur nach ist dieser 
Muscovit hier dem Diaspor ahnlich. Uber die Herkunft des 
Muscovits sagt TscuEerMAK folgendes: ,In einigen Proben erfiillt 
der Muscovit Héhlungen in Korundkrystallen. Manche dieser 
Hoéhlungen beginnen an den Konturen des Durchschnittes mit 
einer kleinen Offnung, welche sich nach dem Innern zu 
allmahlich erweitert, so da8 die Vermutung beginnender Pseudo- 
morphose von Muscovit nach Korund sehr nahe geriickt wird, 
um so mehr, als derartige Bildungen von Genru') beschrieben 
wurden“. Auch KRAMER berichtet von Pseudomorphosen von 
Muscovit (Damourit) nach Korund bei kleinasiatischen Vor- 
kommnissen. 

Biotit ist sehr selten; ich habe nur ein paar breitere 
Lamellen, davon mitten in viel Margarit auf einer Smirgel- 
probe von Aspalathropos beobachtet. Auch als Gemengteil 
des Smirgels ist der Biotit selten. (Vergl. S. 68; Probe Nr. 6, 
S. 77—78; Probe S. 78.) 

Chlorit, weder bei TscHERMAK noch bei Kramer (klein- 
asiatischer Smirgel) erwahnt, ist sehr haufig in gewissen Vor- 
kommnissen (Skaphi von Macharas, Aspalathropos zum Teil, 
Koxaki), fiir die er charakteristisch ist. Sonst ist er ziemlich 
selten. Im oberen Smirgel habe ich ihn nicht getroffen. Er 
bildet gréBere und kleinere griinliche Schuppen teils in Aggre- 
gaten fur sich (Koxaki), teils namentlich in Vergesellschaftung 
mit Margarit (Macharas, Aspalathropos, Krimnos, Koxakt). 

Talk, von den genannten Autoren ebenfalls nicht erwahnt, 
ist stellenweise als feinschuppige, fettig anzuftihlende Aggregate, 
mit etwas weifem Glimmer (und Magnetit) vermengt, im 
unteren Smirgel zu treffen. Er ahnelt dem Margarit. 

Der Diaspor ist viel weniger hiufig, als man erwarten 
sollte. Er bildet auf Spaltwinden des unteren Smirgels ver- 

") American Philos. Society, August 1892. Ref. in Groth’s 
Zetschr. f. Kryst:- IX, 8. 87. 
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einzelte gréBere Blatter und blattrige Aggregate, die sich oft 
gitterf6rmig gruppieren, selten dicke Tafeln. Auch bildet er 
kleine Adern im Smirgel, welche sich an zerstiickelten 
Partien vielfach kreuzen. Im oberen Smirgel trifft man noch 
seltener Diaspor, und zwar nur in vereinzelten Blattchen, aus- 
nahmsweise in Aggregaten. Die Farbe des Diaspors ist graulich- 
welB; bei dicken Tafeln ist sie auch schwach griinlich. Die 
Spaltflachen zeigen starken Perlmutterglanz. Zwischen Diaspor 
und Margarit besteht eine Ubergangsreihe in der Ahnlichkeit 
der Individuen. Sie deutet wohl auf eine Umwandlung des 
ersteren Minerals in das letztere hin. 

DaB der Diaspor ein Umwandlungsprodukt des keels 
ist, diirfte wohl kaum zweifelhaft sein. Dies zeigen bei manchen 
Fallen die Korundformen des Diaspors und die pseudomorphen 
Krystalle des letzteren nach dem ersteren (z. B. Sikinos, S. 42). 

Der Disthen ist ebenfalls ziemlich selten; als Fundstatte 

kénnen wir Aspalathropos nennen. Hier bildet er blaS- oder 
griinlichblaue Aggregate von groSstanglich-plattiger Struktur 
mit vollkommener Spaltbarkeit nach einer Richtung. An den 
Flachen haften hier und da kleine weiSe Glimmerschuppen 
(wohl Muscovit), offenbar eine Umwandlung des Disthens. 
Bei anderen Vorkommnissen (Kaka Briadia) hat der Disthen 
dunke]Jbraune Farbe, die von fein eingesickertem Eisenhydroxyd 
herriihrt. Disthen habe ich nur im unteren Smirgel (Amomaxi) 
getroffen. 

Der Turmalin ist bei gewissen Vorkommnissen (Kako- 
ryakas, Stravolangada u. a.) ein sehr haufiges, zum Teil 
charakteristisches Kluftmineral. Er ist im unteren Smirgel 
(Amomaxi) entwickelt, im oberen dagegen fehlt er bis auf sehr 
sparliche kleine Krystallchen. In Amomaxi kommt er in ver- 
einzelten oder zu Aggregaten vereinigten kleinen und gréferen, 
gut ausgebildeten schwarzen Saulen ohne Terminalflachen 
von 3-, 6- oder 9-seitigem Querbruch vor, oft auch in feinen 
Nadeln. Er ist gewéhnlich mit Margarit vergesellschaftet. 
Weniger haufig sind krystallinische Aggregate des Turmalins, 
die in bis etwa 1 cm dicken Tafeln Spaltwande des Smirgels 
itiberziehen oder kleine Adern in demselben bilden. Sie sind 
mit deutlichen Turmalinkrystallen, besonders nach dem freien 
Raum zu, vermengt. Seltener durchtrankt der Turmalin gewisse 
Partien des Smirgels in kleinem Umfang in Form von kleinen 
bis staubférmigen Kérnern (S. 101). 

Der Pyrit ist bei gewissen Vorkommnissen von Amémaxi 
(Mavropharangas, Kakoryakas, Kato Briadi von Aspalathropods), 
sowie bei Kalikatzini (mittlerer) und Hagios Artemios (oberer 
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Smirgel) sehr verbreitet. Er pflegt in Spalten des pyrithaltigen 
Smirgels aufzutreten. Er bildet Kliimpchen in Vergesellschaftung 
mit anderen Mineralien (Macharas), oder er iiberkrustet die 
Spaltwande in dickeren Tafeln und feinen Anfliigen (Kakoryakas, 
Kalikatzini), oder er sitzt auf Hohlraumen in grofen, in 
Limonit umgewandelten Wiirfeln und Pentagondodekaédern 
(Kato Briadi von Aspalathropos), oder endlich er erfillt kleine 
Risse im Smirgel (Mavropharangas). Er ist bisweilen messing- 
gelb angelaufen, wodurch er dem Kupferkies ahnelt. Der frische 
Bruch aber zeigt die weibgelbe Farbe. 

Der Magnetit, obwohl der zweite Hauptgemengteil des 
Smirgels, ist nicht sehr verbreitet in der Spaltenfiillung. 
(Korund, der erste Gemengteil, kommt gar nicht im unteren 
Smirgel als Fiillungsmineral vor.) Der Magnetit bildet meist 
kleine rundliche Klimpchen und _ schéne Oktaéderchen!') 
(Kakoryakas usw.) in Vergesellschaftung mit anderen Mineralien 
oder derbe Massen, die die Spaltwande in dicken Krusten und 
Schalen iiberziehen (Renidi, Keramoti) bezw. kleine Adern 

-im Smirgel bilden (Koxaki). Hier trifft man auch bisweilen 
groBe Oktaéder. 

Kisenglanz ist verbreiteter als Magnetit. Er _ bildet 
hauptsachlich sekundare diinne Krusten von Gitterstruktur 
oder Anfliige, die sich tiber alle Gemengteile der Fiillung aus- 
breiten. Sie haben oft schéne Anlauffarben (blau, griin, violett, 
goldgelb). Krystallisierter Eisenglanz ist weit seltener: das 
sind meist kleine Tafelchen. Auch derber Hamatit ist nicht 
haufig. Der Eisenglanz erfiillt endlich bisweilen feine Risse 
im Smirgel, die beim gebanderten schrag zur Banderung laufen. 
Als feinster roter Ocker itiberzieht er die feinen leeren Spalten 
des Smirgels in Verbindung mit gelbem Ocker (Limonit) und 
zum Teil auch mit Sinterkalk. 

Der Limonit ist ziemlich haufig zu treffen, und zwar 
namentlich als Umwandlungsprodukt des Pyrits. Das sind 
kleme derbe Massen, worin vielfach noch ein frischer Pyrit- 
kern steckt, oder groBe Wiirfel und Pentagondodekaéder 
pseudomorph nach Pyrit. Krimer (kleinasiatischer Smirgel) 
spricht auch von guten sechsseitigen Pseudomorphosen des 
Limonits nach Rhombendodekaédern von Magnetit. 

Manganoxyd, ein Auslaugungsprodukt wie der meiste 
Eisenglanz, habe ich in Kakoryakas und Aspalathropos als 
schwarzen Uberzug und feine Imprignation des weifen 
Glimmers getroffen, die ihn schwarz firbte. 

1) Nach Tscuermax bisweilen in Martit umgewandelt. 
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Der Kalkspat ist nicht haufig. Er ist fast nur in 
Macharas, in groBen, triiben oder braunen Rhomboédern in 
Vergesellschaftung mit Margarit usw. zu finden. 

Rutil habe ich selbst nicht angetroffen. Kin Smirgel- 
arbeiter zeigte mir einen gréferen, unvolikommenen Krystall; 
er habe ihn in einer Smirgelspalte von Renidi gesammelt. 

Der Quarz kommt sehr selten in der Fillung vor, daher 
wird er von Autoren nicht erwahnt. Er bildet kleime sparliche 
Koérner in Verbindung mit Kalkspat in Muscovitadern (Renidi). 

Von Verwitterungs- und Zersetzungsprodukten kommen 
erdige sowie welBliche oder gefarbte kaolin- und stein- 
markahnliche Massen vor. Letztere sind Umwandlungs- 
produkte namentlich des Margarites, denn sie bewahren haufig 
die urspriingliche Schuppenstruktur des Glimmers auf oder 
schlieBen frische Muscovitlamellen ein, die von der Um- 

wandlung verschont blieben (S. 56). So sind auch die feinen 
Margaritadern des dichten oder sehr feinkérnigen oberen Smirgels 
sehr oft zu weiBlichem Pulver umgewandelt. TscHeRMAK erwahnt 
von einer Smirgelprobe, da8 sie hier und da kleine weife 
Partikelchen von erdiger Beschaffenheit enthielt, welche wohl 
als Verwitterungsrest des Margarites anzusehen sind. 

Endlich ein griinlicher Anflug, den ich einmal auf natiirlicher 
Flache eines losen Smirgelstiickes traf, konnte mikroskopisch 
nicht bestimmt werden. U.d.M. sieht man, ,daB dieses 
Mineral aus einer -graugelblich durchscheinenden triiben Masse 
besteht, doch ist es nicht méglich, dasselbe auf mikroskopischem 
Wege zu identifizieren“. 

Nakrit bezw. Pholerit, von Smira beim naxischen 
‘Smirgel angegeben, kénnen manche kleine weibliche Schuppen- 
ageregate sein, die mit Margarit auBerlich zu verwechseln sind. 

SchlieBlich sind noch zwei Mineralien zu erwahnen, die, 
wie gesagt, fir die Kluftausfiillung des oberen Smirgels, und 
zwar speziell des Chloritoidsmirgels charakteristisch sind: 
Korund und Chloritoid. 

Der Korund, gewoéhnlich derb, bildet Adern oder gréBere 
Kérner und unregelmaBige Kornaggregate von blaulicher oder 
schénblauer Farbe, die in der dunklen Smirgelgrundmasse 
auffallen. Die Adern erscheinen vielfach zerstiickelt, die 
einzelnen Stiicke sind oft gegeneinander verschoben. Im 
Chloritoidsmirgel trifft man hiaufig als Fiillung von kleinen 
Kliiften Verwachsungen von derbem blaulichen Korund mit 
groBbblattrigem Chloritoid. Auf Spaltwanden desselben Smirgels 
sitzen manchmal gro8e_ spitzrhomboédrische oder saulige 
Krystalle von Korund, letztere bisweilen zu Zwillingen ver- 
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wachsen (Hagios Artémios). Sie sind oft mit Chloritoidtafeln 
durchwachsen. Der Korund ist stets frisch. Bei den Krystall- 

. ageregaten aber, die sich in einer Spalte des Koxaki-Smirgels 
vorfanden (S. 33), waren sie groBenteils zu Glimmer ver- 
wandelt. 

Der Chloritoid bildet gewohnlich feine Adern aus kleinen 
Schuppen im Chloritoidsmirgel. In gréBeren Tafeln erfiillt er 
kleine Kliifte darin, oft in Verwachsung mit Korund. 

Die Mineralien der Spaltenfiillung zeigen manchmal para- 
genetische Assoziationen. Am bezeichnendsten ist die soeben 
erwahnte Verwachsung von blaulichem Korund mit  grobf- 
schuppigem Chloritoid. Beim unteren Smirgel charakteristisch 
ist in Skaphi von Machéras und zum Teil auch in Aspala- 
thropos die Verbindung von Glimmer und Chlorit, zu der beim 
ersteren Vorkommen sich oft noch grofe Kalkspatrhomboéder 
gesellen. Chlorit bildet auch fiir sich allein schuppige Aggregate 
in Koxaki. Mit der Kombination Margarit und Chlorit in 
Machiras und Aspalathropos ist auch eine lichtere Farbe des 
Smirgels (stahlgrau) verbunden. Der Turmalin charakterisiert 
namentlich das Vorkommen von Kakoryakas, sodann dasjenige 
von Stravolangada und andere. Dabei ist die Farbe des 
Smirgels am dunkelsten (eisenschwarz); dieser zeichnet sich 
durch Reinheit aus. Pyrit ist auch sehr charakteristisch fiir 
gewisse Lagerstittenpartien (Kalikatzini, Kakoryakas, Hagios 
Artemios). 

Auch eine gewisse Sukzession in der Ausscheidung der 
Mineralien der Spaltenfiillung la8t sich oft erkennen. So liegen 
die schwarzen Turmalinsiulen haufig in derbem Pyrit, im 
EKisenglanz, Glimmer, Diaspor eingebettet, woraus sie heraus- 
wittern, ihre schéne prismatische Hohlform darin zuriicklassend. 
Oft sieht man auch feine Turmalinnadeln, die Margaritblattchen 
durchspieBen. Magnetitoktaéderchen stecken bisweilen in 
Glimmer oder Diaspor und beim Herausfallen hinterlassen sie 
ihre negative Krystallform darin. An anderen Stellen jedoch sieht 
man Magnetitoktaéderchen oder -kérner auf Margarit (in 
Aggregaten aus breiteren Lamellen) oder Magnetitkérner auf 
Diaspor frei aufsitzen. In den Pyritadern von Mavropharangas 
sehen wir den Margarit sich bis in die kleinsten Winkel 
hineinsiedeln, und in Aspalathropos sehen wir ihn die Flachen 
der in Limonit umgewandelten Pyritkrystalle, oder in Macharas 
die Oberflache der mit frischem Pyritkern versehenen Braun- 
eisenerzknollen iiberziehen. Dabei braucht der Glimmer wohl 
nicht sich erst auf dem umgewandelten Pyrit angesetzt zu 
haben, er kénnte ebensogut am urspriinglichen Pyrit haften. 
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In Macharas kann man den Kalkspat in Margarit eingewachsen 
sehen. Bei der Verwachsung von Chloritoid und Korund im 
Chloritoidsmirgel scheint der Korund Alter zu sein, da von . 
gitterformig aneinander sich kreuzenden Tafeln aus beiden 
Mineralien diejenigen des Korunds durchgehen, die das 
Chloritoids dagegen an jenen abstofen. 

Ks 1a8t sich endlich wohl auch eine Reihenfolge von 
Mineralassoziationen wahrnehmen. So bemerkte ich in einer 
grdBeren Smirgelspalte von Machiaras eine erste Generation, 
ein inniges Gemenge von Glimmer und Chlorit und Kalkspat 
(letzterer schien das jiingste Glied der Assoziation zu sein). 
Der Glimmer war triibweif, seidenglanzend und klein- bis grof- 
schuppig, zum Teil auch feinkérnig (sehr feinschuppig). Auf 
dem Kalkspat saB nun eine zweite Generation aus feinen 
Glimmerschuppen schrag oder senkrecht zur Kalkspatflache. 
Ihr Habitus war auch von dem der vorigen Generation ver- 
schieden: der Glimmer war namlich wasserhell und bestand 
aus sehr zarten, frei aufsitzenden Schtippchen von mittlerer GréBe. 

IV. Das Smirgelgestein. 

Die petrographische Untersuchung des griechischen Smirgels 
(mikroskopische und chemische Analyse, Bestimmung von Harte 
und Schleifwert) bezieht sich bisher fast nur auf den naxischen 
Handelssmirgel, d. h. den unteren Smirgel, kérnige Abart, des 
Amoémaxi-Gebietes. Sie wurde durch die GRIECHISCHE REGIERUNG 
veranlaBt, die sich tiber ihr Produkt genauer unterrichten wollte. 
So wandte sie sich 1892, auf Anraten des damaligen Sektions- 
chefs im griechischen Finanzministerium Prof. DAMBERGIS einer- 
seits an TscHERMAK, behufs mikroskopischer Untersuchung des 
Smirgels, andererseits an das GENERALPROBIERAMT zu Wien, 
betreffs chemischer Analyse und Bestimmung von Harte und 
Schleifwert. Die chemische Analyse von 7 Proben wurde von 
OsrEr, die Bestimmung derselben auf Harte und Schleifwert 
von RostwaL ausgefiihrt. TscuermMAK mikroskopierte nicht 
weniger als 29 Proben. Es waren lediglich Reprasentanten 
des Handelssmirgels, also keine planm&fige HKntnahme der 
Proben behufs systematischer Erforschung der Lagerstatten. 
TscHERMAK legte seine schéne Arbeit in Tscurermak’s Miner. 
und petrogr. Mitteilungen nieder!), Rosiwat lieB von seinen 
ausfiihrlichen Versuchen nur eine Tabelle mit einigen Zahlen 
erscheinen?), und es ist mir nicht bekannt, ob Osrkr etwas von 

Urata, 10) 
*) Verhandl. d. k. k. Geol. Reichsanstalt Wien 1899 S. 218. 
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seinen Analysen irgendwo verdffentlicht hat. Da die Arbeiten 
OsErs und Rositwats wissenschaftliches Interesse beanspruchen, 
so werde ich sie im folgenden der Hauptsache nach wieder- 
geben nach den Berichten, die dieselben damals der griechischen 
Regierung abstatteten’). 

AuBer den chemischen Analysen existieren noch andere 
iiber den naxischen Handelssmirgel, worunter welche von 
RAMMELSBERG (im Auftrage der griechischen Regierung), Lupwic, 
J AGNAUX. 

Ich selbst lieB auch einige Untersuchungen des naxischen 
(namentlich mittleren und oberen) Smirgels ausfiihren: mikros- 
kopische und chemische Analysen, Bestimmung von KorngréB8e 
und Schleifwert. 

A. Petrographische Beschaffenheit. 

Wir haben bereits verschiedene Arten des griechischen 
Smirgels kennen gelernt: den kdrnigen, den gebdnderten, den 
schiefrigen, den glimmerschieferartigen, den Smirgel-Glimmerschiefer 

und Smirgel-Si/limanitschiefer, den Mamor-Smirgel und Smirgel- 
Marmor, den dichten Smirgel, den Chloritoid-Smirgel, den Pyrit- 
Smirgel, endlich den griinen Smirgel (S. 37). Die meisten dieser 
Arten zerfallen in weitere Abarten. Wir haben ferner gesehen, 
daB sie nicht zufallig iiber die verschiedenen Marmorstufen 
verteilt sind, sondern daf dabei im allgemeinen eine gewisse 
GesetzmaBigkeit herrscht. So ist der kérnige und der geban- 
derte Smirgel, und andere Arten, charakteristisch fiir den unteren, 

der dichte und der Chloritoid-Smirgel fiir den oberen Smirgel usw. 
Wir wollen im folgenden obige Smirgelarten betrachten. 

1. Der k6rnige Smirgel. 

Je nach der Marmorstufe — unterer, mittlerer, oberer —, 

der der kérnige Smirgel gehort, zeigt dieser im allgemeinen ver- 
schieden grofes und iiberhaupt krystallines Korn: feines bis 
beinahe dichtes, was auch den Gesamthabitus des Gesteins andert. 
Es empfiehlt sich daher, den kiérnigen Smirgel bei diesen drei 
Stufen fiir sich zu betrachten, um so mehr, als die Beschaffenheit 
desselben bei der unteren Stufe (Handelssmirgel) durch TSCHERMAK 
grindlich bekannt ist. 

— 

ia. Unterer Smirgel. 

Der untere Smirgel, der naxische Handelssmirgel, bildet 
ein inniges Gemenge von feinen Kérnern graulichen, auch blau- 
lichen Korunds und metallisch glinzenden Magnetits. Dadurch 

') Vergl. auch meine griechische Schrift uber die Smirgelfrage 
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und weil die Korundkérner durch Magnetiteinschliisse getriibt 
sind, erscheint das Gesteinsgefiige aus lauter schwarzlichen KG6r- 
nern bestehend, trotz der iberwiegenden Mehrzahl der Korund- 
kérner. So hat auch das Gestein in der Regel eisengraue oder 
eisenschwarze und etwas halbmetallische Farbe, manchmal mit 

einem Stich ins Blauliche. 
Das ist der typische Smirgel der meisten Vorkommnisse. 

Ist das Korundkorn weniger getriibt oder seine Verwachsung 
mit dem Magnetit keine so innige, dann bekommt der Smirgel 

‘ etwas hellere Farben, stahlgrau oder dunkelgrau, auch verliert 
er seinen schwachen Glanz (Machiras, Aspalathropos zum Teil, 
usw.). Oft sondern sich viele Korund- und Magnetitkérner aus 
der Smirgelgrundmasse. Oder das sonst gleichmaBig gekérnte 
Gestein nimmt haufig ungleiches Korn an: das sind gréSere 
Erzkérner (Magnetit, Hamatit), seltener Korundkérner, die 
dann eine gewissermaBen porphyrartige Gesteinsstrukur hervor- 
rufen (Kakoryakas z. T.) In anderen Fallen sinkt das Korn 
zu groBer Feinheit herab; das Gefiige bekommt dann ein sehr 
gleichmafiges, lebhaft schimmerndes Aussehen und ebenen Bruch 
(Kabi, Pezoulas). Andererseits kann das Korn ziemlich grob 
werden; das Gefiige wird rauh und glimmerig, mit splittrigem 
Bruch (Phyrostephani). 

Mit dem blofen Auge betrachtet, sieht das Korn meist 

rundlich aus. Haufig aber zeigt es eine gestreckte Form. Das 
ist besonders der Fall bei den gréSeren oder porphyrartigen 
Erzkérnern, die dann plattiger scheinen. Dadurch wird derSmirgel 
schwach parallel struiert. Sind die porphyrartigen Krzkérner 
besonders grof (sie erreichen ungefihr 1 cm im Durchmesser), 
so erscheinen sie wie Flecken auf der Gesteinsspaltflache. Die 
plattige Gestalt der porphyrartigen Erzkérner riihrt aber auch 
von ihrer Spaltbarkeit her; der Smirgel bekommt dadurch auch 
einen gewissen Schimmer auf der frischen Spaltflache (Kakorya- 
kas). Aber selbst das rundliche Smirgelkorn erweist sich unter 
dem Mikroskop mehr oder weniger gestreckt; das gilt nament- 
lich fiir den Magnetit, weniger fiir den Korund. Deshalb 1aBt 
sich der Smirgel (z. B. beim Bohrversuch) stets leichter nach 
einer Richtung — der der Streckung, welche bei den Smirgel- 
lagern mit der Bankung des Muttermarmors zusammenfallt — 
als nach irgendeiner anderen bearbeiten. Die Streckung (wie 
die Bankung) ist offenbar das Produkt von Gebirgsdruck. 

Die Festigkeit des Smirgelkornes ist groB; gréBere, rund- 
liche Smirgelstiicke vermag man oft selbst mit dem schweren 
Faustel nicht zu zerschlagen. Sie geben dabei Funken. Die 
groBe Festigkeit des Smirgelkornes zeigt sich, wenn man bei 
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der Gewinnung des Smirgels bisweilen versucht, denselben in 
der Richtung senkrecht zur Streckung zu bohren. LEr_ gibt 
fiuBerst schwer nach. Daher werden die Bohrlécher in der 
Regel in die feinen oder gut ausgefiillten Spalten des Smirgels 
angesetzt. Der Smirgel ist in der’ Regel dickbankig (bis tiber 
1m). Er bricht meist in groBen Blécken. 

DerSmirgel wird gewohnlich mehr oder weniger vom Magneten 
angezogen, bis zu Stiicken von HaselnuBgrie etwa. Manch- 
mal aber zeigte der Smirgel diese Higenschaft selbt in klein- 
sten Partikelchen gar nicht bei Stiicken, die aus demselben 
Vorkommen (z. B. Kakoryakas) genommen waren. Dieses 
verschiedene Verhalten hangt ab von der wechselnden Menge der 
Magnetitkérner, von der Menge der Magnetiteinschliisse im 
Korund, endlich vom Umwandlungsgrad des Magnetits in Hamatit. 

Das spezifische Gewicht des Smirgels schwankt nach den 
Bestimmungen Osers zwischen 3,841 und 4,098 (vgl. Tabelle I, 
S. 87). 

‘Uber die mikroskopische Struktur der Hauptgemengteile 
Korund und Magnetit sei folgendes nach TscHERMAK mitgeteilt'). 

Der Korund tritt selten in wechselnden gréber- und fein- 
k6rnigen Lagen auf; gewoéhnlich ist er mehr gleichformig kérnig, 
also er bildet meistens rundliche Kérner. Der Korndurchmesser 
schwankt zwischen 0,05 und 0,52 mm, er ist im Durchschnitt 
ungefahr 0,22. Wenn die Korner triibe sind und ineinander 
verflieBen, so ergibt sich das Bild einer schwammigen Masse. 
Dann macht das Bild bei der Beobachtung zwischen gekreuzten 
Nicols den Eindruck, als ob die Grenzen der Korundkérner 
sich verwischten. In diesem Fall sieht das ganze undeutlich 
und wirr netzformig gezeichnet aus, der staubige Korund bildet 
sodann eine unbestimmt gegliederte Masse, in welcher die 
schwachen Erzkérper grobe Poren zu erfiillen scheinen: Oft 
aber zeigt der Korund Strukturformen, und zwar bald solche 
von ganz unregelmiBiger Gestaltung, so daB der Smirgel gro8en- 
teils aus mannigfaltig abgegrenzten Stiicken von kérnigem 
Korund zusammengesetzt erscheint, oft endlich bildet der gleich- 
formig kérnige Korund linsenférmige, auch spindelformige Agere- 

gate, welche mit den groBten Dimensionen der Erzlagen orientiert 
und von diesen umgeben sind. Die Korundlinsen zeigen im 
Durchschnitt etwa 3,37 mm Linge und 1,33 mm Dicke. Die 
Korundkérner sind auch mit deutlicher Krystallbegrenzung, und 
zwar dort, wo einzenle Individuen im Eisenerz eingeschlossen 

') Siehe a. a. O. die mikroskopische Beschreibung von 29 Proben 
kérnigen Handelssmirgel aus den verschiedenen Vorkommnissen des 
Amomaxi-Gebietes. 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. a) 
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erscheinen. Den Ubergang der deutlichen Krystalle zu den 
Kérnern bilden gerstenkorn- oder haferkornférmige Krystal- 
lisationen. Die Korner sind teilweise blau gefarbt, manchmal 
jedoch zeigen sie zonalen Bau, indem eine Schicht blau gefarbt, 
der tibrige Krystall farblos ist. Sie sind auBerordentlich reich 
an Kinschlissen, vor allem an Magnetit, der meist in Form von 
kleinen rundlichen Kérnern in regelmafiger Verteilung auftritt. 
Die Menge der Magnetiteinschlisse ist bisweilen so groB, daB 
die Durchschnitte der Korundkérner fast undurchsichtig sind 
oder staubig aussehen. Zuweilen sind die Erzpartikelchen von 
solcher Feinheit, da8 sie mit brauner Farbe durchscheinend 
werden. Die groSen Korundkérner werden oft von Erzkérnchen, 
welche lagenférmig angeordnet sind und im Querschnitte lager- 
formige Reihen bilden, durchsetzt. In den gréBeren Korund- 
kdrnern sind bisweilen kleinere eingeschlossen. Weitere Ein- 
schlisse in den Korundkérnern sind haufig Rutilkrystalle, dazu 
andere farblose, siulenformige Krystalle, endlich Glaseinschliisse (?) 
(als Gasporen haufig von ZirKEL angegeben) da manchmal in 
EKinschltissen eine unbewegliche Libelle wahrzunehmen ist. 

Der Magnetit erscheint u. d. M. oft in Oktaédern, die 
nicht selten zu flachen Tafeln verzerrt sind, meistens aber in 
erdBeren und kleineren schwarzen Kérnchen, bis herab zum 
feinsten Staub, welcher gleichformig oder wolkig dem Korund 
elngestreut ist. Der kérnige Magnetit bildet nicht selten gréBere 
Putzen von unbestimmter oder rundlicher oder gestreckter Form, 
worin Korundkérner oder -krystalle eingeschlossen liegen. Von 
eigentiimlicher Bildung sind Erzkoérner, die an den Grenzen 
oft oktaédrische Formen erkennen lassen und eine einheitliche 
Spaltbarkeit besitzen. Es sind also unvollkommen ausgebildete 
Krystalle, welche sich durch die Spaltbarkeit nach den dem 
Oktaéder parallelen Zwillingslamellen als solche verraten. Sie 
haben eine GréSe von ungefahr 8 mm (und weit mehr S. P.) 
und rundliche oder langliche Form, treten dort, wo sie vor- 
kommen, immer in groBer Zahl in dem Gemenge auf und bringen 
auf der Bruchflache einen wechselnden Schimmer hervor (charak- 
teristisch fiir den Smirgel von Kakoryakas, Sideritis). ‘Sie sind 
immer von vielen Korundkérnchen und -krystallchen durchsetzt, 
so daf das Erz im Diinnschliff siebartig durchléchert erscheint. — 
Gew6hnlich bildet der kérnige Magnetit Lagen, auch feine und 
linsenformige Lagen, selten rundliche Nester. Die schiefrige 
bis plattige Struktur, welche dem (kérnigen) Smirgel tiberhaupt 
zukommt, wird vorzugsweise durch die Verteilung der Erzkérner 
hervorgebracht, welche mannigfach unterbrochene dickere und 
diinnere Lagen bilden, von denen die letzteren wenig zusam- 
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menhangen, da sie von Korundkérnern durchsetzt erscheinen. 
Im Diinnschliff nach dem Querbruch ist es oft nur die zeilen- 

artige Anordnung der getrennten Erzkérnchen, welche die 
Schieferung andeutet. — 

Nebengemengteile sind in verschiedenenArtenund Mengendem 
Smirgel beigemengt. Die reinen Qualitaiten sind makroskopisch 
mehr oder weniger frei davon. Solche Gemengteile, die, wenn 
in gréBerer Menge vorhanden, den Smirgel untauglich machen, 
sind vor allem heller Glimmer, dann Pyrit, auch Chlorit, Diaspor, 
Turmalin, sowie eine Anzahl mikroskopisch kleiner Mineralien. 

Der helle Glimmer, das weitaus haufigste Nebengemengteil 

des Smirgels, ist teils Muskovit teils namentlich Margarit. 
Man ist oft nicht in der Lage, beide Mineralien selbst auf 
mikroskopischem Wege voneinander zu unterscheiden. Hauft 
sich der Glimmer an, so entstehen in der Regel mehr oder 
weniger geschieferte Smirgelvarietaten, weil die Glimmerlamellen 
sich parallel der Streckung der Korner einzustellen pflegen. 
Sie leiten zum schiefrigen Smirgel tiber. 

Der Pyrit ist ein sehr haufiger Nebengemengteil desSmirgels, 
ja bei gewissen Lagerstattenpartien (Kakoryakas) wird er zum 
charakteristischen Ubergemengteil. Er kommt hauptsachlich 
-eingesprengt vor, teils in kleinen bis feinen Kérnern (Kalathas), 
teils in vereinzelten griéBeren Koérnern und Kornaggregaten 
(Kato Briadi von Aspalathropos). In Kakoryakas tritt er in 
kleimeren und gréferen Kérnern und elliptischen oder unregel- 
miBigen Kornaggregaten auf, die die sehr feinkirnige matt 
schwirzliche Smirgelgrundmasse dicht erfiillen und beflecken. 
Durch Verwitterung des feingesprengten Pyrits bekommt der 
Smirgel eine gelbgriine bis gelbliche Farbe (Kalathas), wird 

“matt und verliert oft den Zusammenhalt seiner Korner. Pyrit- 
haltiger Smirgel gilt als untauglich. 

Der Chlorit bildet vereinzelte Blattchen in der Smirgel- 
“masse, ebenso "der Diaspor. Lrsterer wird bei TscHERMAK 
nicht erwihnt. Bei Krimer (kleinasiatischer Smirgel) ist er 
als Umwandlungsprodukt von Biotit angegeben. 

Der Turmalin bildet in der Regel kleine bis staubférmige 
Korner, und gewisse Partien des Smirgels erscheinen voll- 
kommen damit durchtrankt (vg. mikr. Beschaff. S. 101-102). Bei 
groBer Feinheit der Turmalinkérner sehen solche Partien matt 
aus. In Rissen derselben setzen sich gréSere Turmalinkérner 
und kleinere -krystallchen ab. Deutliche Turmalinkrystallchen 
im Smirgel sind selten. Nach Tscnermak schlieBt der Turmalin 
oft Korner, von Korund, ebenso Hisenpartikeln, haufig auch 
Rutilkrystallchen ein. 

5n* 



63 

Die mikroskopischen Nebengemengteile des kérnigen Smirgels 
sind (TscuerMAK): Chloritoid, in divergent blattrigen Biindeln 
von griinen Lamellen; Disthen, in saulenfo6rmigen Krystallen, 
im Diinnschliff farblos und Einschliisse von Magnetit beher- 
bergend; Staurolith, teils in langlichen Ké6rnern zwischen 
den anderen Gemengteilen, teils in ganz und gar unregelmaBigen, 
vielfach ausgebuchteten und gelappten Durchschnitten im 
Kisenerz; Rutil, nicht nur als gewéhnlicher Einschlu8 im 
Korund, sondern auch bisweilen in gréBeren Krystallchen zwischen 
den Korundkérnern; manche Rutilkrystalle sind mit Lisen- 
partikelchen verbunden; Spinell in griinen, isotropen Kérnern; 
Vesuvian, ein rundliches Korn von griiner Farbe; Calcit; 
selten Blatter von Biotit. 

In einer Probe, die ich mikroskopieren le8, fand sich auch 
Quarz: ,U. d. M. sieht man die Korundkérner von zum Teil 
blauer Farbe und farblosen Quarz vielfach in stengligen Agegre- 
gaten. Feine Nadeln und Krystalle von Rutil mit gelber Farbe 
durchscheinend sind haufig; ein wesentlicher Gemengteil ist 
ferner farbloser Glimmer und schwarzer, opaker Magnetit. 
Stellenweise kommt etwas Hisenglanz vor“. 

Gewisse Gemengteile des Smirgels (Erz, Magnetit, Pyrit) 
sind der Verwitterung und Zersetzung leicht unterworfen, und 
zwar besonders an den Ausbissen der Lagerstaétten, oder an 
gequetschten und zertriimmerten Stellen derselben. Dann wird 
der Smirgel matt, er farbt sich mitunter rostig, gelblich oder 
egrtinlich (Pyrit). Allmahlich verlieren die Gemengteile ihren 
Halt, bis der Smirgel schlieBlich ganz miirbe und sandig 
geworden ist. Die gréSeren Magnetitkérner und die Magnetit- 
linschen verwandeln sich sehr oft in Hisenglanz, dieser schlieB- 
lich in blutroten, erdigen Héaimatit, unter Bewahrung der 
urspriinglichen Form (Machiras, Tirdpita, Kato Amalia). Als 
Verwitterungsprodukte des Margarites diirfen wohl die kleinen 
Poren mit weiBlicher, erdiger Substanz angesehen werden, die 
in gewissen angewitterten Smirgelpartien (Korkas, Aspalathropos) 
auftreten. Die Verwitterung und Zersetzung kann grd8ere 
Partien der Lagerstatten betreffen. Sie schreitet dann von den 
Spalten aus vor. Hand in Hand damit geht dann auch eine 
Auslaugung des Muttermarmors, bis schlieBlich eine eisenschiissige, 
mit kleinen Smirgelpartikelchen vermengte terra rossa entsteht, 
in welcher die gréferen Smirgelstiicke und -blécke wie auf 

' sekundarer Lagerstitte eingestreut erscheinen (Macharas, Amalia, 
Vouno). 

Aus Form, GréBe und Verwachsungsgrad. der Hauptbestand- 
teile, aus der Natur und Menge der Nebenbestandteile, aus 
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Gesteinsfarbe und -glanz entstehen verschiedene Varietaten des 
kérnigen Smirgels, von denen jedes Vorkommen seine charak- 
teristischen Higentiimlichkeiten hat, so daB die geiibten Arbeiter 
in vielen Fallen imstande sind, die Herkunft des Smirgels aus 
Handstiicken zu bestimmen, namentlich wenn auch Kluftmineralien 
an natiirlichen Flachen haften (z. B. Chlorit, der charakteristisch 
fir Macharas und z. T. fiir Aspalathropos ist. Damit ist auch 
eine hellere [stahlgraue] Smirgelfarbe verbunden). 

Da das Mengenverhiltnis der verschiedenen Gemengteile 
des Smirgels kein konstantes ist (bei den reinen oder technisch 
verwertbaren Varietaten schwankt derjenige der Hauptgemeng- 
teile innerhalb geringer Grenzen), so kann auch der kérnige 
Smirgel tiberhaupt nicht in eine bestimmte chemische Formel 
untergebracht werden. Auf Grund der chemischen Analyse 
zweier Smirgelproben, die E. Lupwic ausfiihrte, und die 
absichtlich so gewahlt wurden, da8 sie nicht die korundreich- 

sten Vorkommen, sondern solche reprisentierten, die auch 
eroBere Mengen von Nebengemengteilen enthielten, berechnete 
TscuerMAk!) die mineralogische Zusammenzetzung des Smirgels 
wie folgt: 

Krimnos Renidi 

ESOIRGEGS, 2, Ge Bea Amc ea Pp 50 
Pe amenUemer cure Ye ee B82 30 

immense ee ES ee ee TS 9 

Chloritoid —- 4 

Muskovit . 2 3 

Margarit 2 — 

Calcit — i 

ib. Mittlerer Smirgel. 

Was uber die Beschaffenheit des unteren kérnigen Smirgels 
gesagt wurde, das gilt auch im wesentlichen fiir den mittleren. 
Dieser ist aber nicht so reich an Abarten, er ist gleichmaBiger 
beschaffen, seine Gemengteile sind farmer an Spezies. Die 
untersuchten Proben stammen von Kalikatzini und Koxaki. 

Das kleine Kalikatzini zeigt das gewodhnliche Korn des 
unteren Smirgels, ist aber verunreinigt durch glimmerige Gemeng- 
teile und viel Pyrit. Auch Verwitterungsprodukte des Glimmers 
und namentlich gelbliche oder griinliche des Pyrits sind an 
verwitternden Partien des Smirgels reichlich zu sehen. Bei 
Anreicherung des Glimmers entstehen ausgesprochen schiefrige 
Varietaiten. Der Pyrit bildet kleinere und gréBere Kérner und 

Dime as ORS. 32%. 
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Kornaggregate, die an gewissen Stellen die Smirgelmasse dicht 
erfiillen. Hr ist bisweilen kupferkiesthnlich angelaufen. In 
Spalten tritt derber Pyrit auf. 

Das gréfere Koxaki hat durchschnittlich feineres Smirgel- 
korn als der untere Smirgel. Im einzelnen aber schwankt 
das letztere imnerhalb gewisser Grenzen, so daf feinkérnige, 
sehr feinkérnige und feinstkérnige Varietaéten zu treffen sind. 
Was diesen Smirgel kennzeichnet und ihn selbst an Hand- 
stiicken erkennen lat, das ist ein gewisser, wechselnder Gehalt 
an hellem Glimmer, meist Margarit, haufig auch Muscovit. 
Bei den massigen Varietaten ist der Glimmer regellos in der 
schwiarzlichen Grundmasse eingestreut, bei den parallel stru- 
ierten oder plattigen dagegen orientiert er sich nach der 
Streckung der Korner, so da’ bei den letzteren Abarten und 
bei gréferem Glimmergehalt die Smirgelspaltflache unter Sonnen- 
bestrahlung glimmerschieferartig hervorspiegelt. Die orientierten, 
kleinen Smirgelschuppen bilden aber keine durchgehenden Lagen, 
sondern mehr vereinzelte Schuppen oder Schuppenaggregate. 
Deshalb zeigt der Smirgel im Querbruch gewoéhnlich reines, 
lebendiges und parallel struiertes Smirgelkorn ohne Glimmer. 
Auch etwas eingesprengter Pyrit ist in manchen Stiicken zu 
sehen. 

Die Farbe des Koxaki-Smirgels ist schwarzlich. In 
Haufen aus grofen Blécken und unter Sonnenbeleuchtung zeigt 
er aber einen ausgesprochenen Stich ins Blauliche. In kleinen 
Splitterchen wird er schwach vom Magneten angezogen. 

Das spezifische Gewicht zweier Proben Koxaki-Smirgels 
wurde von ZALOKOosras 3,92 bezw. 3,958 gefunden. Hs ist 

' geringer als das des unteren kérnigen Smirgels, das, wie 
gesagt, bis 4,098 betragt. Das erklart sich wohl daraus, dai 
der Koxaki-Smirgel mehr Korund und weniger Eisen als 
jener Smirgel enthalt (vgl. die betreffenden Analysen S. 
86 und 88). So entspricht auch die obige Zahl 3,92 der rei- 
neren, die Zahl 3,958 der eisenhaltigeren Smirgelprobe. 

Ich gebe nachstehend die mikroskopische Analyse von 5 
verschiedenen Proben des Koxaki-Smirgels und die Bestimmung 
der KorngréSe von zwei derselben, namlich Nr. 3 und 5. 
Nr. 3 bis 5 wurden entnommen aus den Haufen, die bereit zur 

Verschiffung waren. Nr. 5 reprisentiert die erste, massige 
Smirgelqualitat, die weniger glimmerhaltig und sehr feinkérnig 
ist. Nr. 4 war aus derselben Abart, aber aus stark glimmer- 
haltigen Partien genommen. Nr. 3 war eine glimmerreich, 
parallel struierte Probe. Nr. 2 war auch eine parallel struierte 
Probe, aber mit wenig Glimmer und lebendigem, nicht so 



feinem Korn (Querbruch). Die Proben 2—5 wurden auch 
chemisch analysiert (S. 88). 

1. ,Sehr reiner Smirgel. Mit der Lupe erkennt man, 
daB8 das Gestein fast nur aus Kornern von Korund von oft 
deutlich prismatischer Gestalt besteht, dazu schwarzes Hisenerz 
und silberglainzende Blattchen von Glimmer. 

U. d. M. erweist sich das Gestein als hauptsachlich aus 
Korund bestehend; alle anderen Gemengteile treten bedeutend 
zuruck. Der Korund ist der Hauptmasse nach grau und blau 
gefleckt. AuBSerdem kommt ein deutlich pleochroistisches, schwach 
gelblich oder farblos bis braunlich gefarbtes Mineral vor, das 
vielleicht ein hellgefarbter Staurolith ist. Hr ist optisch zwei- 
achsig. Von Glimmer findet sich sowohl farbloser, der seinen 
Eigenschaften nach als Muscovit zu bezeichnen ist, als brauner 
Biotit. Auch griner Chlorit kommt vor mit Kinlagerungen von 
kleinen Rutilkrystallchen. “ 

2. ,omirgel. Sehr reines Korundgestein mit etwas 
hellem Glimmer. : 

Im Mikroskop sieht man, daf das Gestein fast nur aus 
Korundkérnern besteht, dem schwarze Lisenerzpartikelchen 
eingestreut sind. isenerz durchzieht auch schniirenweise das 
Gestein. Der Glimmer ist Margarit.“ 

Diese Probe wurde auch unter A, 8S. 88 chemisch 

analysiert. . 
3. ,omirgel, wie vorige Nr. 2 ahnlich aber etwas 

glimmerreicher. Auch mikroskopisch demselben Gestein sehr 
ahnlich. Doch ist sehr viel mehr Glimmer darin vorhanden, 
der auch hier dem Margarit angehért. Auferdem kommt 
reichlich ein farbloses Mineral in prismatischen Nadeln vor, 

das wahrscheinlich als Cyanit anzusprechen ist.“ 
Diese Probe wurde unter Nr. b, S. 88 ‘chemisch 

analysiert. 
4. ,Ahnlich dem vorigen Gestein 3, aber feinkiérniger. 

Sehr glmmerreich. 
Mikroskopisch wie Gestein Nr. 3, doch sind die Glimmer- 

lamellen kleiner, wie tiberhaupt die Struktur dichter; es fehlt 
das farblose, als Cyanit bestimmte Mineral.“ 

Diese Probe wurde unter Nr. 2, 8S. 88 chemisch 
analysiert. 

5. Noch feinkérniger als das vorhergehende Gestein 
und nur sehr wenig Glimmer enthaltend. 

Im Diinnschliff sieht man nur Korund in kleinen Kornern 
mit schwarzen WHisenerzkérnchen und ganz sparlich etwas 
Glimmer.“ 
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Diese Probe wurde unter Nr. 1, 5S. 88 chemisch 

analysiert. — : 
Bestimmung der KorngréBe der Probe Nr. 2.: 
»2) Korund. Die gréften Kérner sind bis !/, mm groB, 

die kleinsten etwa '/;; mm. Diese verwachsen massenhaft 
zu gréBeren Aggregaten. Mittlere Korner sind meist 1/,—'/, 
mm gro. 

b) Magnetit. GroBte K6érner bis ) ca. 192) mm deen 
kommen noch gréSere Aggregate vor. Kleinste Korner. etwa 
2—3 Mikromillimeter. Mittlere Korner meist 40—50 Mikro- 
millimeter.“ 

Bestimmung der Korngréfe der Probe Nr. 5: 
»2) Korund. GréSte Kérner bis 1/, mm. Kleinste 2—3 

Mikromillimeter, auch immer zu Aggregaten verwachsen. 
Mittlere Korner ca. '/, mm. 

b) Magnetit. Gré68te Korner bis 1'/, mm. Dichte kér- 
nige Aggregate oft bedeutend gréfer. Kleinste Korner 2—3 
Mikromillimeter. - Mittlere Korner '/;—'/, mm.“ 

ic. Oberer Smirgel. 

Zeigt der mittlere Smirgel weniger Varietaten und kleineres 
Korn als der untere, so ist der obere Smirgel noch gleich- 
maBiger beschaffen. 

Dieser Smirgel, der wesentlich auf das Vorkommen von 
Kavallaris auf Naxos, wenn wir von dessen Chloritidsmirgel ab- 
sehen, beschrankt ist, zerfallt in bezug auf KorngréSe in sehr 
feine und feinste Varietaten, beide mit (mikroskopisch) ziemlich 
gleichmaSigem Korn. Als mikroskopischer Nebengemengteil 

tritt fast nur Glimmer auf. Die gewoéhnlichen, reinen Quali- 
taten sind fast frei davon. 

Bei dem gleichmaBig gekdrnten homogenen Gefige ist 
auch der Gesteinsbruch ziemlich eben. Das Gestein ist mehr 
oder weniger, oft sehr ausgesprochen plattig und parallel 
struiert. Seime Farbe ist dunkel stahlgrau. Es 1a8t sich vom 
Magneten nicht anziehen. Line sehr feinkérnige, reine Probe 

hieferte folgendes Bild u. d. M. 
»omirgel, sehr dicht und feinkérnig. Nur mit der Lupe 

sind in der dichten Grundmasse kleine glanzende Kérner zu 
unterscheiden. Mikroskopisch erscheint das Gestein bestehend 
aus einem stark lichtbrechenden, pleochroistischen Mineral 
von ygelber bis griinlicher oder griinlichblauer Farbe, das mit 
massenhatten schwarzen Kérnchen von Magnetit und Nadeln 
von Rutil gemengt ist. In dieser Masse liegen hellfarbige, 
linsenférmige oder rundliche Aggregate von farblosem oder 



hellblau gefarbtem Korund. Ob das oben erwahnte Mineral 
ebenfalls Korund ist, laBt sich ohne weiteres nicht bestimmen. 
Vereinzelt finden sich Partien von farblosem Muscovit.“ 

Das nicht naher bestimmte Mineralkorn kann nichts anderes 
als Korund sein. Wir sehen hier auch gelbliche und grimnliche 
Farbe dieses Minerals im Gegensatz zu der bisherigen nur 
grauen und blauen. : 

Die Bestimmung der KorngréS8e derselben Probe ergab 
folgendes Resultat: 

»2) Korund. GréSte Korner !/,—?/, mm, kleinste 6—10 
Mikromillimeter meist zu Aggregaten verwachsen. Mittlere '/; mm. 

b) Magnetit. Gréd8te Korner bis !/; mm, kleinste etwa 
2—3 Mikromillimeter. Mittlere meist !/,,—'/s) mm. “ 

2. Der gebanderte Smirgel. 

Dieser entsteht, wie wir gesehen haben, dadurch, dab 
sich im kérnigen Smirgel Bander und Linsen von Korund und 
Kirz einstellen. Er ist sehr entwickelt beim unteren Smirgel 
(Amomaxi-Gebiet). Der mittlere kiérnige Smirgel von Koxaki 
und der obere kérnige von Kavallaris enthalten dagegen wenig 
davon und in verkiimmerter Form. Hier beschrankt sich die 
sparliche Banderung fast nur auf schmale grauliche Korund- 
streifen. Der dichte Smirgel ist frei von Korundbandern. 

Die Bainderung des unteren Smirgels, um die es sich im 
folgenden handelt, lauft in der Regel, wie alle Banderung 
tiberhaupt, in der Richtung der Schmirgellagen, d. h. parallel 
der Streckung des Smirgels und der Schichtung des Mutter- 
marmors, manchmal auch schrag dazu (Fig 21). Auch sieht 
man bisweilen (Macharas), daf teine Magnetit- und Hisenglanz- 
adern den gebanderten Smirgel quer durchsetzen. Diese haben 
aber mit der Banderung eigentlich nichts zu tun. Der Band- 
korund ist grau und sieht konkretionér aus. Er &ahnelt dem 
Quarz, fiir welchen er auch gehalten wurde!). So erinnern 

auch nach TscHERMAK die Korundlinsen im kérnigen Smirgel, 
welche im Durchschnitt 3,37 mm Linge und 1,33 mm Dicke 
zeigen, an ahnliche Formen von kérnigem Quarz oder Feldspat 
in krystallinischen Schiefern, die eine konkretionare Bildung 
oder aber eine Umwandlung von Krystallen vermuten lassen. 
Die Korundstreifen haben sehr verschiedene Dimensionen; ihre 

Lange geht bis tiber 1 m, ihre Breite bis etwa #/, m. Sie 
sind von regelmaBiger oder unregelmiBiger Form und_ bald 
vereinzelt in der Smirgelmasse verteilt, bald dicht beieinander 

') Gonantz, a. a. O. — Panacroroprovtos, a. a. O. S. 469. 
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geschart. In letzterem Falle und wenn die Bander und 
Linsen schmal oder klein sind, erscheinen sie in mehrfacher 
Wechsellagerung zumeist mit Hisenglanzzonen am Smirgel- 
handstiick. Viel geringere Dimensionen und _ regelmafigere 
Form haben gewohnlich die LErzstreifen. Sie bestehen aus 
Magnetit, meist aber aus Hisenglanz oder Hamatit (Oxyda- 
tionsprodukte des ersteren). Dieser wird oft zum roten, erdigen 
Hamatit am Ausgehenden der Lagerstatten (Ausbisse von Ma-: 
charas, Tirépita, Mésa Amalia.) Gewdéhnlich beteiligen sich bei 
der Banderung der Korund und das Erz gleichmafig, oft aber 

LYAAKK YY 

Fig. 30. 

Ein Beispiel gebanderten Smirgels. Ungefahres Bild nach einem Hand- 
stick in natirlicher GroBe gezeichnet. 
Wei8: grauer, sehr feinkérniger Korund. 
Schraffiert: Hisenglanz. 

auch nur das eine dieser Mineralien. In Kato Amalia sind es 
lauter kleine Hamatitlinschen, die die Banderung hervorrufen 
(eisenreicher Smirgel). An andern Stellen kénnen die Korund- 
und Erzstreifen den Smirgel fast ganz verdrangen; dann sind es 
namentlich dickere Korundzonen, die durch Erzlinsen gestreift 
sind (Fig. 30). Auch kénnen in dickeren Korundzonen Neben- 
smirgellinsen eingelagert sein. — Neben der Banderung aus 
Korund und Erz kommen auch im Smirgel lange, schmale 
Streifen von groBschuppigem weifen (oder durch Fe-Loésungen 
gefarbten) Glimmer vor. 

Der Bandkorund ist mehr oder weniger, und bei vor- 
geschrittener Zersetzung stark glimmerhaltig, also ist der 
Glimmer ein Umwandlungsprodukt davon. Im letzteren Fall 
verwittert dieser seinerseits zu weiBlicher Substanz (Macharas). 
Der Korund fiihrt auch mikroskopische Magnetitkoérner. Da 
die Korundstreifen hellgrau sind, so hat auch das zonal struierte 
Gestein helle Farbe. Es spaltet nach der Richtung der Ban- 
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derung, aber wegen der festen WVerwachsung desselben mit 
dem Smirgel bricht er in groBen Blécken. 

Der gebanderte Smirgel kann an allen Partien der Lager- 
stitten auftreten. Ganz besonders aber konzentriert er sich, 

wie wir sahen, am unteren Salband der Smirgellager. 

Kine Modifikation des gebanderten Smirgels entsteht in 
Prosthini Skaphi von Machiaras einigermafen dadurch, da 
die Korund und Erzstreifen in unregelmaBiger Weise den 
Smirgel durchsetzen. Sind sie rundlich, so nimmt die Varietat 
ein geflecktes oder sehr grobkiérniges Aussehen auf dem Quer- 
bruch an. Dieser Smirgel ist vielfach rétlich durch sekundare 
Hiseninfiltration. 

Der gebinderte Smirgel gilt als untauglich, sofern es sich 
nicht um eine sehr sparliche Banderung der Smirgelblicke 
durch kleine Korundlinsen handelt. 

Nachstehend gebe ich das mikroskopische Bild von zwei 
Proben gebinderten Smirgels (Nr. 2 stammt von Prosthini 
Skaphi von Macharas). 

1. ,Korundglimmerschiefer. Dieses Muster besteht 
mikroskopisch aus rétlichweiBem, glanzendem muscovitahnlichen 
Glimmer, graublauen feinkérnigen Massen yon Korund und 
schwarzem Hisenerz (Magnetit und Hisenglanz.) Hs ergab u. d. 
M. abwechselnde Lagen von kérnigen Aggregaten von Korund, 
die einzelnen Kérner mit winzigen Magnetiteinschliissen und von 

Magnetit gemengt, mit farblosem Glimmer in strahligen oder 
radialstrahligen Massen.“ 

2. ,Korundglimmerschiefer. Ahnlich der  vorigen 
Probe, ein feinkérniger Smirgel mit glanzendem Glimmer von 
gleicher Farbe wie vorhin und schwarzlich blauen kérnigen 
Aggregaten von Korund. Mikroskopischer Befund: Das Muster — 
besteht im wesentlichen aus Kornern von schwach blaulichem 
Korund, weigem Glimmer und schwarzem, opakem Eisenerz 
(Magnetit oder Kisenglanz).“ 

3. Der schiefrige Smirgel. 

Wird die Kornstreckung beim kérnigen Smirgel sehr aus- 
gesprochen, dann entsteht ein deutlich parallel bis schiefrig stru- 
lertes Gestein. Dieses unterscheidet sich aber vom ersteren 
lediglich nur durch die plattige Gestalt der Korner. Ge- 
wohnlich aber entsteht eine andere Abart schiefrigen Smirgels 
dadurch, da8 in der plattigen Smirgelmasse sich viele Glimmer- 
schuppen einstellen, wodurch der Smirgel auf der Spaltflache 
vielfach ein glimmerschieferartiges Aussehen bekommt. Auf 
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dem Querbruch dagegen ist der Smirgel von feinen Glimmer- 
schuppen und Glimmereinlagen gestreift. Die Menge des 
Glimmers bedingt natiirlich den Grad der Schiefrigkeit. Aus 
der Art und Menge des Glimmers und der GréSe seiner 
Schuppen entstehen Unterabarten des schiefrigen Smirgels. 
Breitschuppige Varietaten sind haufig. Anderseits kénnen die 
Schuppen zu groBer Feinheit herabsinken. Dann entsteht eine 
sehr feinschiefrige, schimmernde Varietat. Ich habe sie in 
Aspalathropos getroffen, wo sie eine diinne Hinlage mitten im 
kérnigen Smirgel bildete, in den sie nach oben und unten all- 
mahlich tiberging. Die mikroskopische Untersuchung derselben 
(s. unten Nr. 1) lies als Nebengemengteil auch Sillimanit 
erkennen, ein von TscCHERMAK und KRAMER sonst nicht ange- 
troffenes Mineral. Beim Smirgelvorkommen bei Sagri wird 
ein ahnlicher feinschuppiger und sammetglanzender . Smirgel 
durch gréBere Korundkérner dicht und knotenartig erfillt (mikr. 
AmaleeNirto)\e 

Der gewohnlich dick- bis mittelschiefrige Smirgel ist eine 
haufige Erscheinung in den Smirgellagerstatten von Amomaxi. 
Besonders verbreitet findet man ihn in Mavropharangas in 
Gesellschaft mit Smirgelglimmerschiefer (s. unten), in den er 
allmahlig iibergeht. In den héheren Smirgelhorizonten (mitt- 
lerer und oberer Sm.) ist der schiefrige Smirgel seltener und 
einformiger; insbesondere fehlen die breitschuppigen Varie- 
titen. Den dichten, eisensteinahnlichen Vorkommnissen scheint 
der schiefrige Smirgel vollstandig zu fehlen. 

Der schiefrige Smirgel ist unbrauchbar. Im folgenden 
gebe ich 6 mikroskopische Analysen desselben (Nr. 1—6). Nr. 1. 
Sehr feinschuppiger Smirgel von Aspalathropos (wahrscheinlich 
ein mit Smirgel injizierter Glimmerstreifen). 2. Ebenfalls, aber 
weniger feinschuppig. 3. und 4. Breitschuppige, dickschiefrige 
Proben. 5. Sehr feinschuppiger, mit gréBeren knotenahnlichen 
Korundkérnern erfiillter Smirgel. 6. Stark geschieferter Smirgel 
(ein Mittelding von schiefrigem Smirgel und Smirgelglimmer- 

schiefer) aus Mavropharangas. 
1. ,Smirgel. Gestein von auSerordentlicher Harte, fein- 

kérnig, deutlich schieferig. Mit der Lupe kann man Korner 
von schwarzem Magneteisen und lebhaft, fast diamantglanzende 

Koérnchen eines weifen Minerals erkennen. 
Unter dem Mikroskop treten als Hauptgemengteile opakes 

Magneteisen uud Korund hervor. Letzterer in Kérnern, die 
meist etwas triibe und nur selten blau gefarbt erscheinen. — Da- 
neben sieht man ein glimmerartiges griinlichbraunes Mineral — 
vielleicht Chloritoid —, ein farbloses, faseriges Mineral , jedenfalls 
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Diaspor ist.“ 

2. ,,Ahnelt dem vorigen Muster, deutlicher geschiefert und 
neben den bei jenem erwahnten Gemengteilen auch siberweifen 
Muscovit enthaltend; das krystallisierte Mineral an der Ober- 

fliiche ist Diaspor. Au8erst hartes Gestein. 
Unter dem Mikroskop erscheinen Korund und Magnetit 

als Hauptgemengteile, ersterer in blaulichen, triiben und nur 
durchscheinenden Kérnern, rundlich, meist etwas intensiver 
eefarbt, dazu der griine Chloritoid, farbloser Glimmer, Muscovit 
und der ebenfalls farblose Diaspor.“ 

3. , Schiefriges Smirgelgestein (duSerst hartes Gestein), 
ahnlich dem Muster 1 und besonders dem Muster 2, nur mit 
ziemlich viel weiBem Muscovit. Die rétliche Farbe mancher 
Stelle ist durch die Umwandlung des Magneteisens in Hisen- 
oxyd bedingt. 

Unter dem Mikroskop tritt der Korund in grauen, triiben 
kérnigen Massen auf, dazu sehr viel schwarzer, opaker Magnetit, 
ferner farbloser Glimmer, farbloser Diaspor, bunt polarisierend, 
rotes Kisenoxyd und ein deutlich pleochroistisches Mineral, 
das vielleicht Staurolith ist.“ 

4. ,,Schiefriges Smirgelgestein. In der duSeren Be- 
schaffenheit vollkommen dem Muster 3 gleich (4 duBerst hart). 

Mikr. Sehr viel grauer, kérniger Korund wie in Muster 
2 und schwarzes Magneteisen in deutlichen Krystallen, zum 
Teil in rotes Hisenoxyd itbergehend, farbloser Glimmer (Mus- 
covit) und das farblose bis hellgraue Mineral (Staurolith) wie 
in 3 in groBer Menge, auch farbloser Diaspor und Disthen, die 
schwer voneinander zu unterscheiden sind; letzterer zeigt 
schiefe Ausléschung.‘ 

5. , Korundgestein (Smirgel). GréBere Korner von 
Korund von rundlicher Gestalt, von einer eigenartig glinzenden 
Masse zusammengehalten. 

Mikr. Korund von ausgezeichnet blauer Farbe, lebhafter 
Pleochroismus in gréferen Kérnern. Die dazwischen liegende 
Masse besteht aus einem Gemenge von feinen Glimmerlamellen 
(Muscovit) mit etwas Quarz, vereinzelten Kérnern von griinem 
Spinell (Pleonast) und massenhaften winzigen Kérnchen von 
Hisenerz (Magnetit oder Eisenglanz).“ 

6. ,Schiefriger Smirgel. Die schieferartige Struktur 
erscheint bedingt durch reichliches Auftreten von hellem Glim- 
mer. Unter dem Mikroskop ist zu erkennen, da der Haupt- 
gemengteil des Gesteins Korund ist, in grofen unregelmibig 
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begrenzten, meist rundlichen Kérnern, reich an Kinschliissen 
von kleinen opaken Erzkérnchen, nur selten schén blau gefarbt, 
meist grau. Zwischen den Kérnchen ziehen sich lagenweise 
parallel angeordnete Lamellen von farblosem Glimmer hindurch; 
nur selten tritt dunkler Magnesiaglimmer auf, stellenweise 
etwas griiner Chlorit. Reichlich vorhanden ist schwarzes opakes 

‘ Hisenerz, das nicht selten durch Verwitterung in Hisenoxyd 
bezw. Hisenhydroxyd umgewandelt ist.‘ 

4. Der Glimmerschiefer-Smirgel bezw. Smirgel-Glimmer- 

schiefer. 

Steigt beim schiefrigen Smirgel der Gehalt an Glimmer 
derart, daB er der Smirgelmenge etwa gleichkommt, oder sie 
gar tibertrifft, so entseht ein diinnschiefriges, glimmerschiefer- 
artiges Gestein, auf der Spaltflache wie Glimmerschiefer aus- 
sehend, ein Glimmerschiefer-Smirgel bezw. Smirgel-Glimmerschiefer. 
Auf dem Querbruch betrachtet, zeigt dieses Gestein Smirgel- 
ziige und -linsen mitten in reichlichen oder tberwiegenden 
Glimmerlagen. 

Der Glimmerschiefer-Smirgel und Smirgel-Glimmerschiefer 
sind sehr verbreitet in Amomaxi, und zwar bilden sie namentlich 
einen Hauptbestandteil des Lagers von Kato Mavropharangas, 
in Vergesellschaftung mit schiefrigem Smirgel, in den sie 
iibergehen. 

Ich fasse diese Gesteine als mit Smirgel impragnierten 
und dadurch veradnderten Glimmérschiefer auf (vgl. 8S. 27 
und 50). So findet man auch im Salbandmarmor von Lager- 
statten (Kakoryakas) sekundare Glimmerschiefereinlagen, die 

~ zum Teil in Smirgel-Glimmerschiefer umgewandelt sind (s. unten 
mikr. Anal. N. 3), eine unzweifelhafte Injektion des Glimmer- 
schiefers mit Smirgelpartikelchen. 

Ich gebe nachstehend die mikroskopische Analyse von 
einer Probe (Pr. 1) Glimmerschiefer-Smirgel und zwei Proben 
(Pr. 2 und 3) Smirgel-Glimmerschiefer. Nr. 1 und 2 stammen 
von Mavropharangas, Nr. 3 aus einer 25 cm starken Glimmer- 
schiefereinlage im Hangendmarmor des Smirgellagers von 
Kakoryakas. 

,feinschiefrige Smirgel, auf dem Schnitt schief zur 
Schieferung augengneisihnlich, indem hellere, linsenférmige 
Partien zwischen dunkleren Lagen eingeschlossen liegen. Jie 

dunkleren Lagen sind lebhaft glanzend durch massenhafte 
Glimmerblattchen, die wie Biotit aussehen; aber die dunkle 
Farbe riihrt vom Hisenerz (Magnetit) her, der Glimmer ist der 

helle Muscovit. Das ergibt sich auch bei der mikroskopischen 
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Untersuchung. Die Hauptgemengteile sind Korund wie in 
Nr. 6 der mikroskopierten Probe schiefrigen Smirgels (S$. 77—78), 
aber nicht in so grofen Kornern, und farbloser Glimmer; dazu 
tritt hier ein durchsichtiges, vollkommen spaltbares Mineral, 
vermutlich Diaspor. Magnetit tritt in verhaltnismafig groBen 
Krystallen auf, und auBerdem kommt ein griinlichbraunes, chlorit- 
artiges Mineral vor.“ 

2. ,,Glimmerschiefer. Makroskopisch erkennt man nur 
silberglanzenden Glimmer und _ kleine schwarze Kérnchen. 
Stellenweise ist das Gestein braiunlch gefairbt. Mikroskopisch 
ist fast nur farbloser Glimmer zu sehen. Lamellen, senkrecht 
zur Spaltbarkeit, zeigen nicht unbedeutende Ausléschungsschiefe. 
Demnach ist der Glimmer wahrscheinlich Margarit. Wenig 
haufig treten Prismen von Turmalin und Kérner von Korund 
auf. Die stellenweise auftretende braune Farbe ist durch neuge- 
bildetes Hisenhydroxyd bewirkt.‘ 

3. ,,@limmerschiefer, dem Faserkiesel nicht unahnlich. 
Mit der Lupe erkennt man den weiSen Glimmer und sieht 
darin eingebettet kleine schwarze Kornchen. 

Unter dem Mikroskop erkennt man als Gemengteile farblosen 
Glimmer, dessen Lamellen z. T. schief ausléschen. Der Glimmer 
ist danach vermutlich Margarit. Hingestreut legen darin massen- 
haft kleine Krystallechen von Korund und schwarze Kérner von 
opakem LEisenerz. Vielleicht kommt als Zersetzungsprodukt 
Kisenhydroxyd vor. 

5. Der Smirgel-Sillimanitschiefer. 

Mit dem Smirgel-Glimmerschiefer von Mavropharangas 
vermenet, findet sich bisweilen auch Smirgel-Sillimanitschiefer, 

ein diinnschiefriges, mit SmirgelkGrnern injiziertes, stark glin- 
zendes Sillimanitgestein. Sein mikroskopisches Bild ist folgendes: 

,Sillimanitschiefer. Makroskopisch mit der Lupe ist 
viel schwarzes Magneteisen zu erkennen und Sillimanit mit 
silberglanzenden Spaltungsflachen. 

Mikr. Inniges und feines Gemenge von farblosem Quarz 
und farblosen Nadeln von Sillimanit, dazu sehr viel schwarzes 
Magneteisen. Reichlich rundliche, zum Teil schwach blaue 
Korner von Korund und vereinzelte Prismen von blauem Tur- 
malin, sparlich ein chloritahnliches Minineral.‘‘ 

6. Der Marmor-Smirgel bezw. Smirgel-Marmor. 

Stark mit Smirgelkérnern vermengter Marmor, der ein 
inniges Gemenge aus beiden Kornarten in wechselnden Mengen 
darstellt, kéunen wir als Marmor-Smirgel bezw. Smirgel-Marmor 



80 

bezeichnen. Er kommt namentlich im (oberen) Salbandmarmor 
des unteren Smirgels (Amomaxi) vor. Er ist grau bis dunkel- 
grau, kérnig oder plattig und oft streifig oder fleckig durch 
hellere, weniger impragnierte, oder weiBe und dann aus weiBem 
Marmor bestehende Zonen und Flecken. Lr ist glimmerig, und 
an manchen Stellen veranlassen die breiten Glimmerschuppen 
eine Schieferung des Gesteins. Aufgewachsen findet man 
darauf Glimmer und Pyrit. Eine Probe dieses Gesteins aus 
Aspalathropos lieferte folgendes mikroskopische Bild: 

,omirgel. Mit der Lupe sieht man massenhaft Kérner 
yon brauner Farbe. 

Unter dem Mikroskop erscheint dieses Gestein eigentiim- 
lich wegen der Farbe des Korunds. Die Kérner dieses Mine- 
rals sind namlich meist intensiv braun und nur selten blau 
gefarbt; manchmal sind beide Farben an demselben Korn yor- 
handen, woraus deutlich hervorgeht, da’ auch die braunen 
Korner Korund sind, woriiber man zunachst im Zweifel sein 
kénnte. Als weitere Gemengteile kommen farbloser Glimmer, 
sehr viel opakes Eisenerz und Kalkspat vor.‘ 

Man merkt in dieser Probe eine intensiv braune Farbe 
des Korunds. 

Eine andere Probe von weniger injiziertem Marmor (Smirgel- 
Marmor) aus Mavropharangas ergab u. d. M.: 

,G@limmerreicher Smirgel. Man erkennt sowohl weif8en 

als schwarzen Glimmer, ersterer wiegt vor, auBerdem K6rner von 
Korund. 

Mikr. Befund: Das Gestein besteht zum groBen Teil aus 
Calcit, der in Kérnern auftritt. Diese Korner zeigen Zwillings- 

-lamellen und mechanische Deformationen. Die Kérner yon 
Korund sind ziemlich gro8 und stark durchsetzt mit schwarzen 
Erzpartikeln. Der dunkle Glimmer ist Biotit, der farblose 
scheint Muscovit zu sein. Fiir Margarit ergaben sich keine 
Anhaltspunkte, die Lamellen senkrecht zur Spaltung léschen 
alle parallel den Spaltungsrissen aus, was bei Margarit nicht 
der Fall sein wiirde.‘ 

7. Der dichte Smirgel. 

Unter dieser Bezeichnung fasse ich die auert feinkérnigen, 
eisensteinahnlichen Smirgelvarietaiten zusammen, die mit dem 

unbewafineten Auge kein oder fast kein Korn mehr wahrnehmen 
lassen. Dahin gehdren vor allem das Vorkommen yon Pyrgos 
tou Chimarrou aus dem mittleren, Mavropétri, Iraklia und Sikinos, 
dann auch Chalasmata tis Gialous, Hagios Artemios aus dem 
oberen und Mayro Dasos aus dem unteren Smirgel. Der iibliche 
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Sprachgebrauch wiirde die Bezeichnung ,,dicht‘‘ auch auf ge- 
wisse andere feinkérnige Varietiten, so von Koxaki und Ka- 
vallaris ausdehnen. Es existiert tibrigens eine allmahliche 
Abstufung in der Korngré8e vom normalkérnigen unteren Smir- 
gel zum sehr dichten oberen, und auch in einem und demselben 
(kérnigen oder dichten) Vorkommen schwankt die Korngrébe 
innerhalb gewisser Grenzen. 

Dichter Smirgel ist der gréfte Teil des oberen Smirgels. 
Teils bildet er Vorkommnisse fiir sich allein (Mavro Dasos, 
wohl auch Pyrgos tou Chimarrou und Mavropetri), meist aber ist er 
vermengt mit Chloritoidsmirgel (Hagios Artémios, Chalasmata 
tis Gialous, Iraklia, ein wenig auch Sikinos). Erstere Vor- 
kommen sind also gleichartig-beschaffen. Der frische Gesteins- 
bruch zeigt eine homogene, matte (namentlich Iraklia) oder 
schwach schimmernde, schwarzlich graue bis eisengraue (Sikinos) 
und bei angehender Verwitterung auch braunlich (Mavropétri) 
erscheinende Smirgelgrundmasse, aus welcher bei Iraklia 
und charakteristischerweise bei Pyrgos tou Chimarrou und 
Mavropétri kleine Linschen und Spindelchen von spiegelndem 
Maegnetit, nach einer Richtung orientiert, hervortreten. Der 
dichte Smirgel ist oft ziemlich geschiefert (Mavropetri). Er ist, 
wie gesagt, Hisensteinen, mitunter auch harten Tongesteinen 
(Iraklia) zum Tauschen thnlich. Im letzten Falle bricht er 
nach unebenen oder krummen, mit weiSem hauchdiinnen Uber- 
zug bedeckten Flachen, die lings feinen Rissen verlaufen, 
welche feinstschuppige Margaritadern darstellen. 

Der Smirgel fiihrt bisweilen gréSere blaue Korundkérner, 
die gleich kleinen Knétchen die Gesteinsgrundmasse dicht 
erfiillen (Chalasmata tis Gialous). Hr ist sehr briichig und plattig 
bis sehr diinnplattig. Er wird selbst in Staubform vom Magne- 
ten nicht angezogen. 

Dichter Smirgel kommt auch in Kleimasien vor (KrAmer). 
Auch Samos soll welchen enthalten(?) 

Die mikroskopische Untersuchung dreier Proben dichten 
Smirgels aus 1. Mavropétri, 2. Iraklia (Platza) und 3. Sikinos 
(Siderokapsi) ergab folgendes Resultat: 

1. ,,AuBerst hartes Gestein. Stellt sich als feinkérniges 
Korundgestein heraus. Die Grundmasse braunlich mit schwar- 
zen, metallisch glinzenden Flecken.— Mikr. Die Grundmasse 
ahnlich wie im folgenden Muster 2, aber etwas grobkérniger, 
mit massenhaften brauulichen Partien, die sich bei sehr- 
starker VergréSerung als globulitische Aggregate in den Korund- 
kérnern herausstellen. Die schwarzen linsenférmigen Flecken 
werden durch Anhaufung von Magnetit gebildet.‘ 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 6 
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2. ,,Sieht aus wie dichter Hisenstein mit glanzenden 
linsenformigen Partien von reinem Hisenerz. Au8erst hart. — 

Wird beim Diinnschliff ziemlich hell und zeigt, da8 das Gestein 
wesentlich aus einem durchsichtigen Mineral besteht. Dieses 
bildet eine auferst feinkérnige Masse, die die Hauptmenge des 
Gesteins ausmacht; sie besitzt starke Lichtbrechung, ist harter 
als Topas und kann somit nur Korund sein, so da’ also 
ein feinkérniges Smirgelgestein vorliegt. Massenhaft 
durch die feinkérnige Masse finden sich winzige K6rnchen 

(schwarz) von Magnetit und zahlreiche, auch gréfere Korner von 
Chloritoid, der wie im vorigen Muster (1) aussieht.“ 

3. , sehr feinkérniges Gestein mit brauner Verwitterungs- 
rinde. ‘Makroskopisch sind auch mit Hilfe einer Lupe keine 
Gemengteile darin zu erkennen. — Unter dem Mikroskop gibt 
sich dieses Gestein als Smirgel zu erkennen. Es besteht aus 
blauen oder blaulich griinen K6rnern von Korund, die in einer 
sehr feinkérnigen, fast farblosen Korundmasse liegen. Letztere ist 
durchsetzt mit massenhaften opaken Kérnern, jedenfalls Magnetit 
und feinsten Nadeln von Rutil. An vielen Stellen ist die 
Grundmasse durch Kisenhydroxyd, das durch Zersetzung ent- 
standen ist, braun gefarbt.“ 

8. Der Chloritoidsmirgel. 

Er tritt nur im oberen, dichten oder kérnigen Smirgel, und 
zwar in gréBeren Partien mit ihm vermengt auf (Kavallaris, 
Hagios Artémios, Chalasmata tis Gialous, Iraklia, Sikinos). 
Es ist ein mehr oder weniger grinlichgraues, feinstkérniges 
bis ganz dichtes, bisweilen durch gréfSere Chloritoidschuppen 
(Iraklia) schwach geschiefertes Gestein, das neben Korund 
Chloritoid als wesentlichen Gemengteil fihrt. Hs enthalt bis- 
weilen mikroskopischen Sillimanit. Auch ist seine Grundmasse 
manchmal von Opal durchsetzt. Der Smirgel ist in der Regel 
durch die 6fter erwahnte schénblaue Korundadern und 
-flecke und durch feine Adern von kleinschuppigem Chloritoid 
eekennzeichnet. Letztere erscheinen als kleinschuppige Uber- 
ziige auf natiirlichen Flachen des Smirgels. Auf Kluftwanden 
sitzen haufig gréBere spitz-rhomboédrische oder saulige blauliche 
Korundkrystalle, oft in gegenseitiger Verwachsung mit gréBeren 
Chloritoidtafeln. Auch sind kleine Klifte mit groSschuppigem 

-Chloridoit erfiillt, zum Teil in inniger Verwachsung mit derbem, 

blaulichem Korund. 

Auch. in Kleinasien soll Chloridoit-Smirgel vorkommen. 
Denn Kramer berichtet: ,,In einigen Smirgelproben tritt er (der 
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Chloritoid) in annéhernd demse]ben Mengenverhaltnis wie der 
Korund selbst auf und verleiht dann dem Gestein einen blau- 
lich grinen Schimmer“. 

Es ist zu bemerken, da’ bei einigen Proben (Sikinos) die 
Korundfarbe blaugriin ist. 

Ich gebe nachstehend das mikroskopische Bild. 5 Proben 
von Chloritoidsmirgel: 1. von Hagios Artémios (Naxos), 2. von 
Iraklia (Vorini Spilia) und 3—5 yon Sikinos (Siderokapsi). 

1. ,,Korund-Chloritoidschiefer (sehr hartes Gestein). 
An der Oberflache wesentlich aus Chloritoid bestehend, mit 

etwas rotem und weiBem Opal, sonst dicht und mit vielen 
blauen Kérnern von Sapphir, die zum Teil ziemlich gro’ 
sind. — Unter dem Mikroskop erkennt man, da8 das Gestein 
wesentlich aus Chloritoid und blauem Korund besteht. Der 
Chloritoid zeigt dieselben LErscheinungen wie im folgenden 
Muster (2). Die sehr zahlreichen Korundkirner sind schén 
blau gefarbt und deutlich pleochroistisch. Weitere Gemengteile 
sind noch weifer, feinsandiger Sillimanit und schwarzes, opakes 
Magneteisen.“ 

2. ,,Chloritoidschiefer. Das Gestein besteht haupt- 
sichlich aus einem schwarzlichen Mineral der Spridglimmergruppe 
(Chloritoid) und einer duferst feinkérnigen rétlichen Masse. 
— Unter dem Mikroskop wird der Chloritoid durchsichtig und 
zeigt ziemlich starken Pleochroismus (griinlich — griinlichblau — 
gelblich, fast farblos), ist zuweilen biischelf6rmig angeordnet und 
enthalt haufig im Innern braune Einschliisse, durch die er fast 
undurchsichtig wird. Die feinkérnige rétliche Masse besteht aus 
einem stenglichen farblosen Mineral von starker Licht- und 
Doppelbrechung und massenhaften sehr feinen Prismen von Rutil, 
die mit gelber Farbe durchsichtig werden (nur bei sehr starker 
VergréBerung), dazu ein feinverteiltes rotes Pigment, das wohl 
Hisenoxyd ist. Auf Adern kommt Opal vor, farblos und durch- 
sichtig im Durchschnitt.‘ 

3. ,sehr feinkérniges Gestein, ohne makroskopisch erkenn- 
bare Gemengteile. 

Im Mikroskop stellt sich das Gestein als Smirgel dar. 
Ks besteht aus blaugriinem Korund und kleinen braunen leisten- 
formigen Krystallen eines vollkommen zersetzten Minerals, die 
auf das polarisierte Licht nicht einwirken. Zwischen diese und 
die Korundkérner zieht sich eine durch kleine rotbraune Kérnchen 
gefarbte, lebhaft aggregatpolarisierende Substanz hindurch, deren 

nahere Bestimmung ohne weiteres nicht méglich ist; diese 
Substanz bildet stellenweise rundliche Konkretionen.“ 

6* 
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4. ,Dem Gestein 3 sehr Ahnlich. Es wird von feinen 
schwarzen Adern eines strahligen Minerals durchzogen, das 
makroskopisch nicht bestimmbar ist. 

Auch mikroskopisch ist dieses Gestein dem Gestein 3 sehr 
abnlich, enthalt aber weniger Korund, dagegen mehr von dem 
braunen zersetzten leistenférmigen Mineral. Dazu tritt dieselbe 
ageregatpolarisierende Masse auf, oberhalb _ stellenweise 
Konkretionen bildend. Die schwarzen mikroskopisch sichtbaren 
Adern bestehen aus strahligem Korund.“ 

5. ,Sehr dichtes Gestein, ohne makroskopisch erkennbare 
Gemengteile. 

Im Mikroskop sieht auch dieses Gestein dem Gestein 3 
sehr ahnlich, scheint aber von frischerer Beschaffenheit. Ks 
enthalt neben dem blaulichgrinen Korund dasselbe leistenformige 
braune Mineral wie 4 und die aggregatpolarisierende Substanz, 
die aber nicht rotbraun gefarbt ist, sondern farblos erscheint 
und durchsetzt mit massenhaften kleinen schwarzen K6érnchen 
von Magneteisen ist, die stellenweise zu gréSeren schwarzen 
Partien sich vereinigen. Hs ist anzunehmen, daf auch in den 
Gesteinen 3 und 4 urspriinglich Magnetit vorhanden war, der 
dort aber in Brauneisenstein umgewandelt ist. Die aggregat- 
polarisierende Masse scheint wesentlich aus auBerst feinkérnigem 
Korund zu bestehen.“ 

Das nicht naher bestimmte farblose stenglige Mineral, das 
die feinkérnige, rdtliche Masse der Probe 2 bildet (wie tibrigens 
die aggregatpolarisierende Masse der Proben 3-—5), ist jedenfalls 
nichts als Korund. Die ebenfalls nicht naher bestimmten 
braunen leistenformigen Krystalle der Proben 3—5 sind wohl 

~Chloritoid, wie sich denn der betreffende Smirgel durch seine 
schwach griinliche (Chloritoidsmirgel) Farbe und seine (wenn 
auch ganz kuimmerliche) Chloritoid- (und Sapphir-) aderung als 
Chloritoidsmirgel kundgibt. | 

Ks ist merkwiirdig, da die Probe 5 keine griinlichgraue 
Farbe wie die Proben 3 und 4 hat, sondern schwarz ist. 

9. Der Pyrit-Smirgel. 

Das Vorkommen yon Hagios Artemios besteht zum Teil 
aus einer so stark pyrithaltigen Smirgelabart, da® der Pyrit 
neben Korund als Hauptgemengteil des Smirgels an die Stelle 
des Magnetits tritt. Er erfillt mehr oder weniger, oft fast 
ganz die dichte Gesteingrundmasse in Kérnern der verschiedensten 
Dimensionen. Ich habe diesen Pyrit-Smirgel nicht an Ort und 

Stelle, sondern an herbeigebrachten Proben kennen gelernt. 
U. d. M. lieB derselbe folgendes Bild erkennen. 
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»smirgel reichlich Pyrit enthaltend. Mit der Lupe ist 
zu erkennen, da vielfach die Pyritkérner von einer braunen 
Rinde umgeben sind, die jedenfalls durch Verwitterung gebildetes 
EKisenhydroxyd, also Brauneisenstein ist. An der auBeren Zone ist 
der Pyrit fast ganzlich in Brauneisenstein umgewandelt und 
daher diese Zone braun gefarbt.. Zwischen den Pyritkérnern 
ist viel blauer Korund zu erkennen. 

Im Mikroskop sieht man, da8 das Gestein hauptsachlich 
aus blauem Korund und aus Pyrit besteht. Letzterer geht, wie 
auch makroskopisch beobachtet, in Brauneisenstein iiber und ist 
z. T. yéllig durch letzteren verdrangt. AuBerdem beteiligt sich 
noch ein weiBes Mineral an der Zusammensetzung des Gesteins, 
das stark lichtbrechend ist und sehr lebhaft polarisiert; es ist 
vermutlich Diaspor.“ 

10. Der griine Smirgel. 

Griiner Smirgel, ist eine durch viel griinen Korund sich 
auszeichnende Smirgelart, die ich, wie schon friiher erwahnt, 
(S. 37) nur in losen Stiicken auf der Ebene siidlich von Sagri 
gesammelt habe. Er sieht auBerlich etwa wie Chloritoidschmirgel 
aus. Auch teilt er mit ihm die schén blaue Aderung und Be- 
fleckung mit Sapphir. Das sehr feinkérnige magnetitarme und 
glimmerige Gestein, das vielleicht dem oberen Smirgel gehort, 
ergab folgendes mikroskopisches Bild. 

»smirgel. Die Grundmasse feinkérnig und von griinlicher 
Farbe. Darin gro8e dunkelblaue Koérner von Korund und 
glanzende Blattchen von hellem Glimmer. — Die Grundmasse 
wird im Diimnschliffe mit hellgriiner Farbe durchsichtig und 
besteht aus griinen Korundkérnchen, zwischen denen auch zahl- 
reiche lebhaft blau gefarbte eingesprengt sind. Der Glimmer 
ist Margarit und zeigt schiefe Ausléschung; er bildet farblose 
Leistchen zwischen den Korundkérnchen. Als weiterer Gemeng- 
teil findet sich etwas opakes Hisenerz (Magnetit).“ 

B. Chemische Zusammensetzung. 

Chemische Analysen der griechischen Smirgel existieren 
wohl nur tiber den unteren kérnigen, nimlich den naxischen 
Handelssmirgel. 

Die alteren Analysen sind diejenigen von L. Smirx') und 
JAGNAUX?). TSCHERMAK?) gibt zwei Analysen aus den ihm zur 
mikroskopischen Untersuchung zugesandten Proben an, die von 

') Am. Journ. of Sc. [2] vol — X, 1850, S. 354. 
*) Bull. soc. min. tom. 7, 1884, S. 160. 
3) a.a. QO. §S. 324—325. 
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Lupwic ausgefiihrt wurden. Diese zwei Analysen bezweckten, 
die relative Quantitat der verschiedenen Stoffe, die in dem 

Smirgel auSer Korund und Magnetit vertreten sind, kennen zu 
lernen; darum wurden sie nicht von den korundreichsten Proben, 

sondern von solchen genommen, die auch gréfSere Gemengteile 
enthielten. Hinige andere Analysen, mit 92,2 bis 94,2 Prozent 
Tonerde und 1,87 bis 3,4 Prozent Eisenoxyd, die in einer 
Schrift des griechischen Finanzministeriums angegeben sind‘), 
sind sicher falsch. 

C. RamMMELSBERG fiihrte auf Veranlassung der griechischen 
Regierung ein paar Analysen aus. Das Resultat war: 

Probe von Aspalathropos Probe von Renidi 
Tonerde swine. 222 62,94 57,40 
Hisenoxyd) 222 es 29,51 35,37 
Manganoxyd.... 0,23 Spur 
Kieselsaure:-..< 2... 5,11 5,10 
Ralls es ig) eee Spur 1,93 
Magnesia 3).5- s< 8. Spur Spur 
Wiassetshgnicette 4aR 0 0 

,Da der Wert des Smirgels dem Gehalte an Tonerde 
proportinal ist, erscheint Aspalathropos als die beste Sorte.“ 

Die Analysen Osers (S. 62), denen er auch Be- 
stimmungen des spezifischen Gewichtes beigab, ergibt folgende 
Tabelle I. ; 

,Qrdnet man die untersuchten 7 Smirgelproben nach- 
einander: . 

a) nach dem gefundenen Tonerde- (Al, O;) gehalte, 
b) nach dem spezifischen Gewichte, 

ferner nach den einzelnen von Herrn Ingenieur RosiwaL mit 
Nr. 1 bis inklusive 4 bezeichneten Hartebestimmungsmethoden 
[(3), (4), (5) und (6)], so erhalt man folgende Reihen* (Tabelle II). 

», Wie sich aus dieser Anordnung ergibt, besteht ein un- 
zweifelhafter Zusammenhang zwischen dem Tonerde-Gehalte 
resp. dem spezifischem Gewichte einerseits und der Harte resp. 
Schleifwert andererseits.“ 

Vom Koxaki-Smirgel lieB das griechische Finanzministerium 
(Februar 1908) eine Analyse durch den Chemiker Herrn ZALOKosras 
ausfiihren. Das Ergebnis war folgendes?): 

a) Korund, Kieselsiure und Unlésliches in HCl . . . . 70,50°%, 
Metallisches Eisen 16,28°/,, entsprechend Hisenoxyd . 23,26°, 

1) Lindastrie minérale en Grece. Rapport pour l’exposition de 
Chicago. Athen 1893. 

*) Aehtiov Tow éinoveysiov twy oizovourzoy (Bulletin des Finanz- 
ministeriums) Jahrg. ], 1908—1909 Heft 1 und 2, S. 126—127. 
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Tabelle I 

Chemische Analyse und spezifisches Gewicht des naxischen Handels- 
smirgels nach Oserr. 

 Smirgel Nr. I Mee nye ey iets b 
eh comet: 4,064 | 4,098 | 3,935 | 3,919/ 3,841] 3,867} 4,008 

ros : 3,93; 1,97] 1,56] 2,54) 5,09] 623) 4,90 

toy 3 24,27 | 24,98) 28,05] 28,92) 24,03] 26,72) 29,61 

ay le &| 348] 2,68) 3,02} 1,44) 4,02) 0,81) 1,80 

ALO, | 86:16| 65,90 61,24) 61,95 60,05 60,45 62,64 

oe ie ied 
ae =| 025) 0,87] 0,27) 0,21) 0,85) 0,80} 0,08 
co E 1,62| 2,71] 0,85) 1,90/ 1,51) 0,11) 0,45 
ao z 0,38 | 0,55) 0,53). 0,28) 1,05| 0,18] 0,06 

ae 0,37| 1,05) 4,36) 3,06] 3,67] 4,77/ 1,04 

Summe | 99,76 | 100,21| 99,88 | 100,25] 100,27] 100,07] 100,53 

Tabelle Il 

des naxischen Handelsmirgels, geordnet nach Tonerde-Gehalt, 
spezifischem Gewichte, Harte und Schleifwert. 

Nach Oser und Rosrwat. 

Geordnet nach : 
dem Tonerde- | (1) 66,16 | 65,90) 62,64] 61,95 | 61,24 | 60,45 | 60,05 

(Al, 0,) Gehalte l lL b 1V ll a V 

Geordnet nach : 
eh onifiseh. ((2) £058 ge ue 3,035 3al9 3,867 ad 

Gewichte a 

nach 3 714 | 625 | 494| 479| 471 | 4281 320 
> Methode1 |] | 1 Dav ye 
e nach (4 683 | 688 | 581] 492] 4294 | 394 | 393 
@ Methode 2 |*?] Il | b IV a ll V 
= nach 6) Sel 640.) malO eo 470e 439 Ait Sor 

Methode 3 ll l b 1V a Ill V 

Schleifwert nach 6) 990 853 610 599 535 507 466 
Methode 4 l ll b 1V il V a 

Das spezifische Gewicht dieser Probe wurde gleich 3,92 
gefunden. 
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Eine zweite, absichtlich minderwertig gewahlte Probe, die ich 
demselben Chemiker zusandte, gab folgende Zusammensetzung: 

b) Korund, Kieselséure und Unlésliches in HCl. . . . 64,600°/ 
Aluminiumoxyd, doslich, in {HCL 2s. 2~ 22). eee 1,880°/, 
Metallisches Eisen 19.880°/,, entsprechend Hisenoxyd 28,400°/, 
KGa Wc sie) aice, ings nies (20) sia ener ete ive ioe eM TE 
Moaonestan ies, Shs asl © a Gear a eet © on 0,217 °/, 

Das spezifische Gewicht der Probe wurde gleich 3,958 
gefunden. 

Diese zweite Probe lieB ich auch mikroskopieren. Ks ist 
die auf S. 71 unter Nr. 3 angegebene mikroskopische Analyse. 

Als spater die erste Ladung von diesem Smirgel bereit 
war, schickte ich daraus drei Proben verschiedener Qualitaten 
an Professor Gans in Berlin zur Analyse. 

Das Ergebnis war: 
Probe Nr. 

if 2 A 

Kieselsaunes (SOs) ane aac ee 0,38 °/, 2,23 Fo 128°), 
Ditansaure (Ti Ojos ope aes 2,96 ° 5 4.17%, S25 
Phosphorsaune (25 @.) <2. oe Spuren # Spuren ger. Meng. 
Bomerdey CAO sy pc. ake mene 710,32 °/, 64,98 °/, 67,59%/, 
Hisenoxyd (We; @;) .. . .- 22,629, 20,00 IG 24,18°/, 
eat ala 0) cuaeaeaes ag te, ae 0,35 9/5 1308/5 0,49 9/5 
Maonesia: (No @) nei sect ioe CeO OT oe 01997 0,30°/, 
Wasser: ber 105° Orr o ine. 5 Ota, OL 0;12°/, 
Ghihyerlust: 2) 7-5 eee ae 4.69°/, 3,09°%, - 4,67%/, 

Summe _101,34%/, 101,47, 101,86, 

Probe Nr. 1 ist von derselben Qualitaét genommen wie die 
obige durch das Finanzministerium analysierte, und man sieht, 
daB beide Analysen vollstandig tibereinstimmen. 

Dieselben drei Proben 1, 2 und A lie8 ich auch mikro- 
skopieren; man findet die betreffenden mikroskopischen Analysen 
auf S. 71 unter Nr. 5, 4 und 2 angegeben. 

Eine letzte Probe, die ich analysieren lieB, war eine sehr 

feinkérnige, reine Qualitat aus dem Kavallari-Smirgel. Die 
Analyse wurde im Laboratorium von Dr. Zaxtoxosras durch 
dessen Assistenten Dr. KyrrakopouLos ausgefiihrt. Sie ergab: 

Kieselstures os tn en Ee eas eee 6572: %f, 
Total der Tonerde (namentlich Korund) . . . 61,77 °%, 
Hisenox yd 40 ce Aor Sei) Cee eae eee 29,14 °, 
Kalk oo Gn Oe ie, Sea oe a L307) 
Magnesia. ich). SUR tee ie eames 0,638 °/, 

Total 99,578, 
Ich lieB auch diese Probe mikroskopieren ferner, ihre 

Korngré8e und Schleifwert bestimmen. 8. 72—73, 91—98. 
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C. Harte und Schleifwert. 

Die durch Rosiwau (S. 62) vorgenommene Bestimmung 
der Harte von 7 Arten des naxischen Handelssmirgels 
erfolete nach 3 verschiedenen Methoden, deren Resultate 
er je in einer Tabelle niederlegte. Die erste Methode beruhte 
auf dem Verluste der Probekérner bei Behandlung mit 100 mg 
Korund in 8 Minuten, die zweite Methode auf dem Verluste 
der Probekérner bei Behandlung mit 100 mg Normalsmirgel in 
8 Minuten und die dritte Methode auf dem Verluste der Probe- 
k6rner bei Behandlung mit 300 mg Normalsmirgel in 3 Minuten. 
Dabei wurden die aus den Wagungen gefundenen Gewichts- 
verluste mit Hilfe der den einzelnen Sorten zukommenden 
spezifischen Gewichte auf Volumverluste reduziert. Als Mab- 
stab fiir die Harte, welche dem Substanzverluste umgekehrt 
proportional zu setzen ist, fiihrte RostwaL die Durchschnitts- 
harte des reinen Korunds ein, die er mit 1000 bezifferte. 

Die mittlere Harte, abgeleitet aus den obigen 3 Methoden 
nach Qualititen geordnet, ergibt folgende Tabelle. 

Tabelle III 

Mittlere Harte, 

abgeleitet aus den nach Methode 1—3 gefundenen Werten. 

Nach Qualitaten geordnet. 

t, .@ ee Fir Gewichtsverluste Fur Volumverluste 
a = an 
= 2 = 5 Methode Nr. | @ | % | Methode Nr. | @ | % 

=U = Re -= | Von S= ll \7Orl 

ns ese Ae eee 30) =" | i 

pou’ a Doak One - 4000) ~. : : Se OOO = & 
la] 7 1 | 714 | 683 | 718 | 705; 100} 741 | 709 | 745) 752) 100 

I 2 | 625 | 638 | 677 | 647) 92] 643 | 656 | 697 | 665) 91 
oe! b 3 1494 | 581) 510; 528) 75] 501 | 590 | 518 | 556) 73 

\ ne 4 |479 | 492 470} 480| 68] 476 | 489 | 467 | 477) 65 
Ila | 5 | 471 | 424 | 482) 442) 63] 461 | 415 | 423 | 433) 59 

UI 6 | 428 | 394 411} 4/7) 58] 426) 393/410} 470) 56 
Va 7 | 320 | 3823 | 321) 327) 45)311/ 314] 314) 313) 438 

Die obigen 3 Methoden ,geben die Harte der untersuchten 
Smirgelsorten als ganze Stiicke im mineralogischen Sinne an, 
indem der Widerstand gemessen wurde, den die Probestiicke 
der Abscheuerung (denn Schleifen ist nur als vervielfachtes 
Ritzen zu betrachten) entgegensetzen. — Die technische Ver- 
wendung des Smirgels la8t diesen jedoch eine aktive Rolle 
spielen“. Das fiihrte zu einer vierten Methode, der Bestimmung 
der Schleifwertes. Dabei war der Vergleich mit reinem Korund 
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angestellt; die Methode basierte auf Gewichtsverlust einer 
senkrecht zur Hauptachse geschliffenen Platte von Bergkrystall 
durch je 100 mg Materialpulver in 8 Minuten. Die gefundenen 

Werte gibt folgende Tabelle. 

Tabelle 1V 

Bestimmung des Schleifwertes 
verglichen mit reinem Korund. 

Gewichtsverluste einer senkrecht zur Hauptachse geschliffenen Platte von 
Bergkrystall durch je 100 mg Materialpulver in 8 Minuten. 

Gewicht in Gramm | Gewichts- Schleif 

ep verlust der ve Relativ- 

c= | vor der | nach der| Krystall- pulver = 
| Priifung | Priifung | platte 1000 

werte 

Qualitats- Kategorie Material 

Korundpulver 29,2 1000 101,0 
; 1/1 | 77105 | 7,6816 | 989 990 100.0 

ll} 2] 76668 | 7.6419 | 924.9 853 86,1 
: { I |5 | 7.6941 | 7.6070 | 171 585 59.2 

Iv |4| 77280 | 77105 | 17,5 599 60.6 
| V 6] Zesie | 76688 | 148 507 51.2 

my s/n] GR | Ee Uathisg ae | at 
Il b 13] 76419 | 7.6941] 17,8 610 61.6 

Auch eine Versuchsreihe wurde aufgestellt tiber den Schleif- 
wert bei dehnbaren Metallen, namlich durch Gewichtsverluste 
einer kreisférmigen Kupferplatte von 25 mm Durchmesser. 

Das Schlu8ergebnis von mittlerer Harte und Schleifwert 
der untersuchten Smirgelarten nach deren Qualitaét geordnet 
gibt folgende Tabelle V. 

Die SchluBfolgerungen der obigen Versuche fa8t Rosiwa 
folgenderweise zusammen: 

,Auf Grund der Zusammenstellungen der Tabellen (Ill und V) 
lassen sich die nachstehenden Folgerungen ziehen, die als ein 
Gutachten des Unterzeichneten (RostwaL) tiber die Qualitat der 

untersuchten Materialarten vom Standpunkte der Ergebnisse 
der Harteprifungen zu betrachten sind. 

1. Die sieben untersuchten Smirgelproben zerfallen nach 
ihrer Harte in vier Qualitatskategorien, deren 

Korundharte 

erste die Sorten I und II mit ca. 0,800—0,900, die 

zweite ,, : b- 5, AV -5 273 0500— 0,600. 
dritte  , >» AID 2. Ca 4 oe 0 aie 
wierte © & °° sorte) A >» » 0,400 umfaBt. 
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Tabelle V 

SchluBergebnis. 

Mittlere Harte und Schleifwert der untersuchten Smirgelarten, 
nach deren, (Jualitat geordnet. 

Harte fir Schleifwert fir 
Korund — 1000 | Korund = 1000 ae a Mittel San = an 1Ute - 

= Ep 3 & | .Mittel p Fiir aller ae 
re s oe aus Ge- TOZ. sprodes Yr0Z. | Werte 

Ci e yom E Mate- | von I 
verlust rial 

Korund| . 1000 152 1000 101 1000 121 

TA I i 656 100 990 100 825 100 
II 2 719 110 853 86 786 96 

ie b 3 532 81 610 62 olf 70 
IV 4 473 12 599 61 336 65 

Wes | lil +) 410 62 585 59 498 60 
| a 6 437 67 466 47 451 5d 

IVa V 7 317 48 507 51 412 50 

2. Fiir die Verwendung als Schleifmaterlal fiir spréde 
Materialien, harten Stahl, Glas, Steine usw. findet eine bedeu- 
tende Qualitatdifferenz statt, deren relative GréBe nach den 
Angaben der Tabelle IV zu entnehmen ist. 

3. Fiir die Verwendung als Schleifmaterial fiir geschmei- 
dige Metalle, Weicheisen, Kupfer, Zinn, Blei, weiBe Legierungen 
usw. sind auch die minder harten Sorten (III, V, a) in gleicher 
Weise geeignet wie die besseren Qualititen.“ 

Ich lieB auch Versuche beim KGL. MATERIALPRUFUNGSAMT in 
Berlin iiber drei Smirgelproben anstellen, um ihren relativen 
Schleifwert kennen zu lernen. Nr. 1 stammte vom Kakéryakas 
kérnigen Handelssmirgel guter Sorte, Nr. A von Koxakis sehr 
feinkérniger und ziemlich glimmeriger Qualitat, Nr. a war eine 
sehr feinkiérnige bis feinstkérnige gute (glimmerfreie) Probe vom 
Kavallaris (s. die mikrospische Bestimmung der letzteren 
S. 72—73, deren Korngriéfe S. 73, deren chemische Analyse 
S. 88). 

Die Versuchsausfiihrung war folgende: 
»Ftir die Versuche wurde je ein Wiirfel von 50 qem 

quadratischer Schleifflache aus einem Sandstein- bezw. Grau- 
wackenblock herausgeschnitten. 

Die Probestiicke wurden bei 100° C getrocknet und auf 
einer Schleifmaschine bei 30 kg Belastung (ausschl. Eigengewicht) 
bei einer geschliffenen Flaiche von 50 qcem, also bei einem 
Druck von 0,6 kg/qem bei 608 m gesamtem Schleifwege 
(440 Umdrehungen bei 22 cm mittlerem Halbmesser der schlei- 
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fenden Flache), und bei nahezu 0,09 m/sec Geschwindigkeit 
(30 Umdrehungen in der Minute) unter Anwendung von je 
20 g Smirgel 1—4 auf je 22 Scheibenumgange geschliffen. Vor 
der Smirgelaufgabe wurde jedesmal das abgeschliffene Material 
samt den Smirgelresten entfernt“. 

Die Versuchsergebnisse sind auf Tafel VI niedergelegt. 

Tabelle VI 

Versuchsergebnisse. 

Smirgel Naxos- 
gekennzeichnet i 4 Smirgel 

Grau- 
wacke 

Gewichtsverlust 110] 2.0 | 0,3] 17,0| 1,8] 5,3 | 1,0 | 229] 29 
in g nach je 110 | 290] 1,6 | 0,9 | 160! 1,5] 5,9 | 1,2] 191!) 41 
Umdrehungender | 330] 1,3 | 0.2] 14,8; 1,4| 71 | 1,5 | 21,9) 4,4 
Schleifscheibe | 440] 1,1 | 0.21163] 2,0 | 82] 121167) 44 
Abnutzung in g | 60 | 1,6 | 64,1) 6,7 ]265 | 49 | 80,6| 15.8 

ikeets dere Wnittel Sand- | Grau- | Sand-! Grau- Sand-| Gea Sand- 
stein |wacke] stein |wacke} stein jwacke stein 

Da es héchst unwahrscheinlich ist, daf8 die Kavallaris- 
Probe bessere Resultate gegeben hatte als die Kakoryakas- 
Probe, wie in dieser Tabelle steht, so vermute ich eine Ver- 
wechslung der Probenetiketten, um so mehr, als die drei Proben 
bei einer anderen Firma in Berlin gemahlen wurden. So sind 
obige Versuche fiir den Vergleich der Proben leider unbrauchbar. 
Sie geben aber ein Bild von sehr verschiedener Schleifwert der 
verschiedenen Smirgelarten. 

Die Firma , Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken“ 
zu Hannover-Hainholz hatte die Verbindlichkeit, auf meinen 
Wunsch folgende Smirgelproben auf ihren Schleifwert zu unter- 
suchen, woftr ich ihr meinen besten Dank hier ausspreche. 

Ich habe diese Proben von solchen Smirgelsorten genommen, 
die minderwertige Qualitaten reprisentierten, und dabei zum 
Vergleich auch eine Smirgelprobe von erster Qualitiat (Handels- 
smirgel) untersuchen lassen. 

Die Schleifversuche sind in der Weise vorgenommen, da 
der zerkleinerte, also gekérnte Smirgel auf Holzscheiben geleimt, 
und stets das gleiche Material — Federstahl — unter den 
gleichen Vorbedingungen damit abgeschliffen wurde. 

Die Schleifzeit hat bei jeder Sorte 10 Minuten gedauert, 
wonach das abgeschliffene Material durch eine Gewichtskontrolle 
festgestellt wurde. Man hat sich aber nicht nur auf einen 
Schleifversuch beschrankt, sondern man hat auch einen zweiten 
Kontrollversuch vorgenommen, der ja dann auch, wie aus der 
folgenden Liste ersichtlich, stets ein anderes Resultat ergab. 
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Nach diesen beiden Versuchen hat man dann das Durchschnitts- 
resultat festgestellt, und ist dieses wohl als maBgebend zu be- 
trachten, soweit die Versuche mit den gesandten kleinen 
Quantitaten tiberhaupt als maBgebend betrachten werden kéunnen. 

Diese Versuche sind folgende: 
Probe A. Handelssmirgel. Lokalitaét Amalia. 

1. Versuch in 10 Minuten 102 g 

2. ” » 10 ” v4 ,, 

. Durchschnittsresultat 98 g 
Probe B. Lokalitét Skala tou Mavropharanga. 

1. Versuch in 10 Minuten 64 g 

2. oP) PP) 10 7 (he ? 

Durchschnittsresultat 69,5 ¢ 
Probe C. Lokalitiit Macharas. 

1. Versuch in 10 Minuten 47 ) 
2. ° ry) 10 ” 52 ” 

Durchschnittsresultat 49,5 ¢ 
Probe D. Lokalitit Koxaki. 

1. Versuch in 10 Minuten 37 g 

2. oP) ? 10 oP) 45 Y 

Durchschnittsresultat 41 ¢ 
Probe E. Lokalitaét Kavallaris. 

1. Versuch in 10 Minuten 37 g 

2. ” » 10 ” 34 ,, 
Durchschnittsresultat 35,5 g 

Kine andere Proke vom Kon alee Vorkomuien die aut ihren 

Schleifwert in Kleinasien gepriift wurde, hat den Schleifwert 
180 ergeben, die prima Qualitat Naxos-(Handels-)Smirgel gesetzt 
gleich 300, oder sie hat den Wert 60 ergeben, diese letztere 
Qualitat gesetzt gleich 100. Das ist ein weit giinstigeres Resultat 
als das der Probe des gleichen Vorkommens in der obigen Liste. 
Letztere Probe ist freilich einer feinstkiérnigen, also nicht der 
besten Varietét entnommen. Samtliche Resultate diirften innerhalb 
derSchleifwertgrenze, bis zu welcherSmirgel brauchbar ist, liegen. 

V. Zur Genesis des Smirgels. 

Die Bildung des Smirgels iiberhaupt ist sehr verschieden 
gedeutet worden. 

Die alteste, wohl nur historisches Interesse mehr bietende 
Ansicht ist die von Smira iber den kleinasiatischen Smirgel 
(Gumuch und Kulah). ,Alles was man dariiber sagen kann, 
fiihrt SmirH aus, ist, dag der Smirgel durch einen Ausscheidungs- 
prozeB gebildet worden ist. Die zur Bildungszeit vom Kalk- 
stein ausgeschiedenen Stoffe sind die Kieselsiure, die Tonerde 
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und das Kisenoxyd, und diese drei Kérper erzeugten durch ihr 
gegenseitiges Hinwirken die den Smirgel zusammensetzenden ~ 
Mineralien und diejenigen, die mit ihm vergesellschaftet sind“). 
In analoger Weise driickt sich wohl Tomar iiber den 

kleinasiatischen Smirgel des Wilajet Aidin?) aus, indem er 
annimmt, daB er urspriinglich wahrscheinlich vom unreinen 
tonigen Kalk herstamme, dessen tonige und eisenhaltige Ver- 
unreinigungen sich wahrend der Metamorphose ausschieden und 
zum jetzigen Smirgel umwandelten. 

Den Smirgel von Chester (Massachussets) halt Emerson?) 
fiir ein dynamometamorphes Produkt von urspriinglichem, aus 
Umlagerung von Kalk hervorgegangenem Limonitlager, in welches 
Ton in Form von Allophan und Gibbsit zugefiihrt wurde, wahrend 
ihn Prarr*) als eine magmatische Ausscheidung des von ihm 
als eruptiv betrachteten Amphibolites, seines Muttergesteins, 
ansieht. In echtem LEruptivgestein aber, namlich in einem 
Norit, steckt der Smirgel von Peekskill, in Westchester County, 
New York, den Prarr®) als magmatische Auscheidung betrachtet. 
(Vergl. S. 120—121.) 

GoBantz®) begniigt sich, das Vorkommen in Naxos von 
Turmalin-Granit-Gangen (des Pegmatites, 8S. P.) ,im Liegenden 
der Smirgelstécke* als eine ,besonders merkwirdige und jeden- 
falls mit der Genesis des Smirgels in Zusammenhang stehende 
Erscheinung* zu bezeichnen. 

Aus seinen mikroskopischen Untersuchungen des naxischen 
Smirgels schlo’ Tscnermaxk’), daB ,der urspriingliche Zustand 
des Smirgels eine dichte Textur und schieferige Struktur ge- 
wesen zu sein scheint, und bei dem Krystallinischwerden des 
Korunds und des Erzes sich erst die Nebengemengteile, wie 
Turmalin, Margarit, Chloritoid, ausgeschieden haben diirften, 
da dieselben entweder Liicken und Nester ausfillen, oder doch 
die Eindriicke der Korundkrystalle wahrnehmen lassen. — 

Auch das Auftreten der von Korund durchsetzten gréSeren 
Erzkérner mit durchgehender Teilbarkeit l48t erkennen, dab 

') L. Smita, Mémoire sur |’émeri de Asie mineure. Annales des 
mines, quatrieme série, tome XVIII, 1850, S. 269. 

*) Tuomarn, Emery, Chrome Ore und other Minerals in the Villajet 
of Aidin, Asia Minor. S. A. aus Trans. of the Amer. Inst. of Min. Eng. 
XXVIII, 1899, S.-5: 

3) Mon. U. S. Geol. Survey, vol. XXIX, 8S. 145; erwahnt in 
Prarr, The occurence and distribution of Corundum in the United States. 
Bull. of the Unit. States Geol. Survey Nr. 180, Aufi. 1906, S. 98. 

a. a. O. S. 25—26. ) 
5) a. a. O. S. 938—94. 
6 avca. Ola o 1a). 
ita. a. Os Swtaro aoa 
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diese Kérner nicht urspriinglich, sondern erst im _ Laufe 
der Umwandlung bei dem Krystallinischwerden des Korunds 
ihre gegenwartige Form erlangt haben. Da in den Erzlagen 
und Erzhaufchen yollkommen ausgebildete Korundkrystalle 
nicht selten sind, so wird man annehmen miissen, da8 die 
Krystallisation des Erzes spater erfolgt sei als jene des Korunds.“ 

Die herrschende Ansicht iiber die Bildung des Smirgels 
iiberhaupt ist jedoch die, daB er ein Produkt der Metamorphose 
yon Bauxit ist, mit welchem er chemisch bis auf den Wasser- 
gehalt iibereinstimmt. Diese Ansicht, die von Brauns!), RoseEn- 
BUSCH”), GRUBENMANN?) u. a. geteilt wird, wird namentlich 
durch Liesrict) und Krimer®) verfochten, die sich spezieller 
mit der Smirgelgenesis befaBten. WrINSCHENK®) dagegen bestritt 
ihre Richtigkeit. 

In Anbetracht der Wichtigkeit dieses Erklarungsversuches 
gebe ich hier die Gedanken Liesrics und Kramers in AbriB 
wieder. Es ist indessen zu bemerken, daB diese Autoren sich 
auf Stuben- und Laboratorium-Arbeit allein, nicht auf Be- 

obachtungen an Ort und Stelle stiitzen. © 
Liepric weist auf die Ahnlichkeit von Bauxit und Smirgel 

in ihrer chemischen Zusammensetzung hin und stellt neben- 
einander eine Reihe von Analysen aus beiden Mineralien mit 
abgerechnetem H?O-Gehalt bei den Bauxiten auf, wodurch 
jene Ahnlichkeit klar vor Augen tritt.. Auch gibt er durch 
passende Auswahl eine Reihe von Analysen an, die einen 
gewissen Ubergang vom Smirgel zum Bauxit sehr deutlich 
zur Schau bringen. Man sieht, der wesentliche Unterschied 
zwischen beiden Mineralsorten besteht ,im Gehalte der Bauxite 
an gréBeren Mengen chemisch gebundenen Wassers. Der Smirgel 
besteht aus Tonerde und Eisenoxyden neben wenig Wasser, 
der Bauxit aus den Hydraten von Tonerde und Eisenoxyd.‘ 
Ein weiterer wesentlicher Unterschied soll in dem Vorhandensein 
yon Hisenoxydul im Smirgel bestehen’). Auch auf das ver- 

') Chemische Mineralgie, 1906, S. 371. 
*) Elemente der Gesteinskunde. 
*) Die krystallinen Schiefer II, 1907, S. 168. 
*) Bauxit und Smirgel. Zeitschr. f. prakt. Geologie 1895 

S. 275—277. 
*) Kleinasiatische Smirgelvorkommnisse, Berlin 1907. — In 

dieser Arbeit findet sich auch eine Literaturangabe tiber den Smirgel 
tiberhaupt. 

6) Sezielle Gesteinskunde, 1905, S. 320. 
8) Nach Virrorto Novarese jedoch (Der Bauxit in Italien, 

Zeitschr. f. prakt. Geol. XI. Jahrg., 1903, S. 299, erwihut bei Kramer 
a. a. O. S. 56) ist auch in Bauxiten von Pescosolido ein FeO-Gehalt 
bis zu 0,71°), nachgewiesen worden. 
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schiedene Vorkommen von Bauxit und Smirgel macht Lirsric 
aufmerksam. Der Bauxit soll nur in jiingeren Gesteinen, der 

Smirgel nur in alteren auftreten. Auf Grund der chemischen 
Zusammensetzung und des geologischen Vorkommens des 
Smirgel schildert nun Lirsric folgende (Genesis desselben: 
,WaB die Bauxitsubstanz sich durch eigenartige Zersetzung 
aus Silikaten gebildet hat, ist unzweifelhaft, und auch fiir den 
Smirgel wird wohl kein Geolog eine andere Bildungsweise 
anzunehmen geneigt sein.“ Und zwar sollen es mit aller Wahr- 
scheinlichkeit die gewohnlichen Atmospharilien Wasser und 
Kohlensaure, vielleicht in Verbindung mit Lésungen von kohlen- 
sauren Alkalien oder kohlensaurem Kalke sein, welchen 

die Bauxit- wie auch die Smirgelbildung zuzuschreiben ist, 
,»nur da die Temperatur- (bezw. auch Druck-) Verhaltnisse 
abnorme dabei gewesen sein miissen. Dabei ,la8t sich als 
wahrscheinlich annehmen, daB aus Hisenkarbonat bei Gegen- 
wart von Wasser und Luft mit Wirkung hoéherer Temperatur 
Magneteisen erzeugt werden kann und die Natur bei dem 
Magneteisen des Smirgels in ahnlicher Weise gewirkt hat.“ 
Auch sollen sehr kleine Mengen von Tonerde, Angriffsprodukte 
aus durch Verwitterung von Tonerdesilikaten entstehendem 
Kaolin und Ton durch kohlensaure Gewisser, in den meisten 
Gewassern zu finden sein, und die Abs&étze der Thermen ent- 
halten stets gewisse Mengen von Tonerde. ,Allerdings soll 
von dieser Erscheinung bis zu einer Bauxitbildung noch ein 
eroBer Schritt sein, doch dirfte immerhin dadurch der Weg 
angedeutet sein“, — ‘ 

Auch KrAmer sucht bei seinen Untersuchungen von klein- 
asiatischen Smirgelproben, die von Puxtippson bei dessen 
Forschungsreise in Kleinasien gesammelt wurden, die Bildung 
des Smirgels aus der Metamorphose von Bauxit (daneben 
vielleicht auch von Laterit) zu erklaren, und zwar durch 
Annahme einer Kontaktmetamorphose durch  granitische 
Kruptionen, wenn auch dabei die Regionalmetamorphose nicht 
unbedingt ausgeschlossen sei. Vor allem ist von Wichtigkeit 
bei der Krimerschen Auffassung der Smirgelgenesis der oben 
zitierte Vergleich von Likspric zwischen Smirgel und Bauxit, 
und der Fall der kiinstlichen Darstellung von Smirgel (Korund) 
aus Bauxit an den Niagara-Fallen durch grofen Druck und 
intensive Hitze') soll die Vermutung nahe legen, da’ auch in 
der Natur durch gleiche Agenzien bewirkte tief eingreifende 

') The Production of abrasive Materials in 1892. Min. resources 
of the U. 8. S. 22. Erwahnt bei Kramer a. a. O. S. 52. S. auch 
PRA asea: (0. 15. Wo! 
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Stoffumlagerungen vor sich gegangen seien, d.h. daB der Bauxit, 
in Beriihrung mit jiingeren Eruptiven Magmen seines Wassers 
beraubt, krystallinisch geworden sei und auf diese Weise eine 
Umwandlung in harten, krystallinen Smirgel erfahren habe. 
Dabei bleibt die Frage nach der Entstehung von Bauxit und 
Laterit eine offene, jene Ausgangsmaterialien des Smirgels _ 
seien als gegeben angenommen. Gerade das Verschwinden 
des Wassergehaltes des Bauxites soll ein sehr bedeutender 
Faktor fiir die getuBerte genetische Auffassung des Smirgels 
sein, der in hohem Grade fiir eine Kontaktmetamorphe des 
Smirgels aus Bauxit spricht. Die aus den chemischen Analysen 
ersichtlichen Abweichungen beider Gesteine, namlich das 
scheinbare Fehlen yon TiO, im Smirgel?) und die Unterschiede 
an Wassergehalt und Eisenoxydulgehalt, sollen sich leicht be- 
seitigen resp. erklaren lassen. Nach Krimer ist ferner nicht 
obne Bedeutung fiir die Genesisfrage der von Lirpric auf- 
gestellte Unterschied im geologischen Vorkommen von Bauxit und 
Smirgel. 

Eine giinstige Auslegung fiir die von Krimer vertretene 
genetische Ansicht soll der aus der mikroskopischen Unter- 
suchung des naxischen Smirgels gezogene Schlu8 Tscuermaxs 
sein, der Smirgel habe frither eine ,dichte Textur und schieferige 
Struktur“* besessen, und erst spater sei er kirnig und massig 
geworden. Der Nachweis tiberhaupt, da8 der Smirgel strukturell 
und mineralogisch in starkem Gegensatz zum Ausgangsprodukt, 
dem Bauxit, steht, sei ein weiterer Befund zugunsten jener 
Ansicht. ,Bauxit la8t entweder die Struktur seines Urproduktes 
(Basalt, Dolerit) erkennen, oder gleicht einem gewéhnlichen 
erdigen Ton‘. Der Smirgel dagegen zeigt in einigen (klein- 
asiatischen) Proben eine typische ,,Pflaster- oder Bienenwaben- 
struktur.“ Diese charakteristische Struktur, ,ferner das sieb- 
artige Durchbrochensein der Hisenerzkomplexe von Korund- 
Glimmer und Chloritoidindividuen, das Erfiilltsein der Staurolith- 
krystalle mit zahlreichen Quarzkérnchen und Glmmerschuppen, 
das Strotzen aller Gemengteile von zahllosen winzigen Inter- 
positionen verschiedenster Natur liefern héchst charakteristische 
Hinweise zugunsten einer Kontaktmetamorphose.* Wenn 
in einigen Proben die Pflasterstruktur verwischt erscheint und 
an ihre Stelle eine schieferige oder schwammige getreten ist, 
»sO mag das entweder seine Erklarung darin finden, daf die 
betreffenden Smirgelstiicke aus grdBerer TEntfernung vom 

”) Emen nicht geringen Gehalt an. Titanséiure erweisen die 
Analysen des Koxaki-Smirgels auf Naxos (S. 88). 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. G 
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Eruptivmagma stammen, wobei letzteres selbstverstandlich 
eine allmahliche Abnahme seiner Intensitat erfahren mubBte, 

oder zweitens in der Annahme, da8 die kontaktmetamorphen 
Umwandlungen durch Regionalmetamorphose umandernde 
Hinflisse erlitten. Da8 Verwitterungsprozesse und sekundarer 
Gebirgsdruck gleichfalls eine Verwischung dieser typischen 

- Struktur vorzubringen imstande waren, braucht nicht erst 
besonders hervorgehoben zu werden. Besonders auf Naxos 
scheinen, der mikroskopischen Untersuchung nach zu schliefen, 
die tektonischen Stérungen des krystallinen Grundgebirges, an 
denen nach Papavasiniou die in dem Marmor eingelagerten 
Smirgel dieser Insel teilnahmen, es bewirkt zu haben, daB die 
von TscHERMAK erwahnte schwammige Struktur einiger Smirgel- 
proben aus einer dem Anscheine nach ehemalig vorhandenen 
Pflasterstruktur hervorgegangen ist. In mineralogischer Hinsicht 
ist der Unterschied beider Gesteine klar zutage legend, 
indem durch die verschiedenen Hinwirkungen, Druck- und 
Temperaturverhaltnisse eine chemische Umlagerung der Molekile 
des Bauxites vor sich ging und somit die bekannten Gemeng- 
teile des Smirgels entstanden.“ — 

Wenden wir nun obige Erklairungsversuche der Smirgel- 
bildung auf unsere griechischen Lagerstatten an, so finden wir, 
da keiner derselben dem Tatbestande vollkommen Rechnung 
tragt. Von einer direkten magmatischen Ausscheidung unseres 
Smirgels kann nicht die Rede sein, da derselbe stets am 
Marmor gebunden ist und nie in den dazwischen und darunter 
liegendeu Schiefern, namentlich aber nicht im Liegenden der 
letzteren, namlich im Schiefergranit — seinem voraussichtlichen 
Muttergestein — auftritt. Sollte derSmirgel ein metamorphosierter 
Bauxit sein, so kénnte letzterer nur den Auslaugungsriickstand 
seines Mutterkalkes darstellen. Solcher Bauxit hatte aber un- 
regelmaBige Lagerungsformen, wihrend dagegen unsere Smirgel- 
lagerstatten, abgesehen von ihren spateren Stérungen, in der 

Regel normalf6rmige Gebilde sind, die sich iiber gréBere Aus- 
dehnungen gleichmafig erstrecken. Sie sind gewoéhnlich keine 
Hohlraumfillungen, wie man bei einer urspriinglichen Bauxit- 
bildung erwartet hatte, sondern lagerartige Korper, bei denen 
die Substanz der Marmorbanke Molekiil fiir Molekiil durch 
die anfangliche Smirgelsubstanz verdrangt wurde, wie dies am 
besten die Reihe der Gebilde vom Marmor zum Smirgel iiber 
den Smirgelmarmor und den Marmorsmirgel zeigt. Und wie 
wiirde bei einer urspriinglichen Bauxitannahme die Erscheinung 
zu erkliren sein, daB die Binderung des Smirgels durch Korund 
sich ganz besonders am untern Smirgel konzentriert und ent- 
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wickelt hat und bei den dichten Vorkommnissen gar nicht 
vorhanden ist? Ware der Smirgel urspriinglich ein Bauxit, 
so muBte er ferner eine weit hiaufigere Erscheinung in den 
Marmoren Griechenlands, oder der Bauxit selbst in dessen 

Kalken sein, wahrend der Smirgel doch ganz lokale Vor- 
kommnisse bildet. Nicht besser wire es mit der Annahme 
von etwa piexistierenden metasomatischen Hisenerzen (mit denen 
die Smirgellagerstiitten eine groBe Analogie aufweisen), die 
mit Al,O; durchtrankt und zum Smirgel umgewandelt waren. 
In Anbetracht des engen Zusammenhanges des Schiefergranites 
und seies Ganggefolges mit den Smirgellagerstitten wire es 
angezeigt, die Al-Zufuhr von jenen LEruptionen abzuleiten. 
Dabei wiirde eine Al-Zufuhr von weit gréBerer Menge erforderlich 
sein als die Hisenquantitaét der Erzlagerstatten selbst. Aber 
wie kénnten sich dann so ungeheure Al,O,-Mengen innerhalb 
des urspriinglichen Volumens der Lagerstitten bilden? Und wie 
ware eine so innige und feine Verwachsung der Korund- und 
Hisenerzkérner beim Smirgel, ihr gegenseitiges Durchsetzen 
und dasjenige der Banderungszonen méglich, wenn der Korund 
ein spaterer Hinwanderer ware? Auch das Gebundensein des 
Korunds wie auch des Turmalins auschlieBlich am Smirgel, 
indem sich diese Gemengteile nicht auBerhalb des letzteren, 
d. h. im umgebenden Gestein vorfinden, wire schwer mit der 
Annahme von praexistierenden Hisenerzen vereinbar. 

Wir miissen uns daher einen neuen Erklarungsversuch der 
Genesis unserer Lagerstatten suchen, der dem Tatsichlichen 
besser entspricht, und dieser Erklarungsversuch ist vielleicht 
die pneumakolytische Bildung des Smirgels im Anschlu8 an 
die Schiefergraniteruption.') Dazu wollen wir yor allem die 
Bildungsbedingungen unseres Smirgels ins Auge fassen. 

1. Zunachst fallt auf, daB unsere Smirgellagerstatten an 
das Auftreten des Schiefergranites und dessen Ganggefolge eng 
gebunden sind. Auf Naxos ordnet sich die smirgelfiihrende 
krystalline Schichtfolge um die groBe Schiefergranitellipse 
herum. Auf Paros, wo auch Smirgel vorkommt, tritt ebenfalls der 
Schiefergranit zutage. Wenn auch auf den kleinen smirgelfiihrenden 
Iraklia und Sikinos kein Granit direkt ausbeiBt, so ist er 
jedenfalls in der Nahe unterirdisch oder submarin vorauszusetzen, 

') Vergl. auch diesbeziiglich meine vorlaufige Mitteilung wber 
die Smirgellagerstatten von Naxos in “doyiundyo (Referat im Geol. 
Zentralblatt Bd. VIL, Nr. 255), meine Arbeit iber die vermeintlichen 
Urgneise usw. (Diese Zeitschr. Bd. 61, Abhandl., 1909, S. 190 ff.) 
und meinen Vortrag uber den griechischen Smirgel (am internationalen 
KongreB Diisseldorf 1910). 

rs 
( 
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da diese Inseln Apophysen aus dem Schiefergranit oder dessen 
Ganggefolge enthalten. 

Speziell haingen die Smirgellagerstitten von Naxos mit den 
Turmalinpegmatiten und den Quarzen des Schiefergranitgefolges 
auf das engste zusammen. So strotzen die nérdliche Halfte der 
Schiefergranitellipse und die umliegenden krystallinen Schichten, 
welche 6stlich die Hauptsmirgellagerstatten der Insel (Amomax1) 
fiihren, von solchen Gebilden. Und wir sehen hier die Pegmatite 
langgestreckte, ein paar Zentimeter bis tiber 10m dicke Zige 
bilden, die in dicken Scharen neben- und hintereinander die 
gefalteten krystallinen Schichten senkrecht zum Schichtstreichen, 
also mit OSO-licher Richtung durchsetzen und am Amomaxi- 
Marmor — die Hauptlagerstitte des Smirgels — abstoBen, wo 
dieser sehr machtig ist (so bei Skado und Sternow), oder ihn 
nur spurenhaft durchdringen. Hier nehmen sie dann eine Lager- 
form am Kontakt mit dem Marmor an und schalten sich auch 
zwischen die untersten Marmorbanke ein; an anderen nicht, 
michtigen Partien des Marmors nérdlich davon durchsetzen 
sie auch denselben. Die zahllosen kleinen eruptiven Quarzrester 
aus dem Schiefergranitgefolge, die die Pegmatite hier begleiten, 
sind am Liegenden des Amomaxi-Marmors (Komiaki-Schiefer) 
vielfach mit grof- und plattig-stengligem himmelblauen Disthen 
und in weiterer Entfernung, siidlich der Granitellipse, mit Tur- 
malin durchwachsen. Ob die Pegmatite in direkten Kontakt 
mit den Smirgellagerstatten von Amomaxi kommen, wie GOBANTz 
angiebt!), habe ich nirgends beobachtet. Die Pegmatite, die 
miachtig und zahlreich im Liegendschiefer des Amémaxi-Marmors 
auftreten und am Kontakt mit diesem sehr machtigen Marmor 
hier, wie gesagt, abstoBen, sind nur spurenhaft in demselben 
sowie im Apiranthos-Schiefer bei dessen unterem Kontakt mit 
dem Amomaxi-Marmor zu finden. Auch nirgends auferhalb des. 
Amomaxi-Gebietes fand ich Pegmatite (oder gar Quarze) im 
Kontakt mit Smirgel, mit Ausnahme eines einzigen Falles, wo. 
ich vermute, daf es sich um ein verandertes Pegmatitnestchen 
in einem kleinen Smirgelputzen handelt. Das ist das auf 
Seite 7 beschriebene Vorkommen von Keramoti, auf das ich 
verweise. Handelt es sich hier um einen genetischen Zusammen- 
hang zwischen Pegmatit und Smirgel oder um einen Zufall? 
Das kann ich nicht ohne weiteres entscheiden (vgl. S. 112). 

2. Wie im vorhergehenden gezeigt wurde, sind die Smirgel- 
lagerstatten keine normalen Lager im Marmor, wie man bisher 
annahm, sondern gangférmige Gebilde, und zwar yorzugsweise 

ea. a. Os igure: 
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Lagergange; mithin erfolgte ihre Bildung spater als die des 
Muttergesteins. 

3. Ein charakteristischer Nebengemengteil der Smirgel- 
lagerstatten, sowohl der Smirgelmasse als auch deren Spalten- 
fiillung, ist der Turmalin. Krimer ist geneigt, auf Grund 
seiner Untersuchungen iiber den kleimasiatischen Smirgel, wo 
aber der Turmalin ein ,,iiberaus seltener mikroskopischer Ge- 
mengteil ist“, eime sekundare Entstehung dieses Minerals aus 
oe Korund anzunehmen. Das kann aber, wenigstens in der 
Regel, bei Naxos nicht richtig sein. Wenn auch der Turmalin 
(wie der Margarit und der Chloritoid) nach TscnEerMAK ,,entweder 
Liicken und Nester Gm naxischen Smirgel) ausfillt, oder doch 
die Eimdriicke der Korundkrystalle wahrnehmen lat‘; wenn 
auch ferner der Turmalin in Kleinasien (KRAMER) meist den 
Korund- und Eisenerzkérnern angelagert ist (in Erznestern er- 
scheinen jedoch nach TscHERMAK auf Naxos, wenn auch selten, 
Turmalinsaulchen, dicke Blattchen von Muscovit und von 

Chloritoid zusammengehauit,und auch in Kleinasien tritt bisweilen 
nach Kriver Turmalin in Korund- und Eisenerzkirnern ein- 
gelagert auf), aus welchem Umstand Tscurermak folgerte, daB jene 
Mineralien sich erst beim Krystallinischwerden des Korunds 
und des Erzes ausgeschieden haben diirften; wenn auch 
endlich die Spaltenfiillung des Smirgels, wobei Turmalin einen 
wichtigen Gemengteil bildet, nie auSerhalb der Lagerstatten, 
so in deren Salbandmarmor, auiftritt, sondern stets an den 
Smirgel gebunden ist, was vielleicht als ein Argument fiir die 
sekundare Entstehung unseres Minerals erscheinen kinnte —-: 
so spricht doch andererseits die ganze Erscheimungsweise des 
Turmalins bei den griechischen Smirgellagerstitten unbedingt 
fiir seine primire Entstehung. Denn der Turmalin tritt stets — 
sofern es sich nicht um krystallinische Kirner und Aggregate 
handelt — in Gestalt idiomorpher, schén ausgebildeter Saulen, 
nie in pseudomorphen Krystallen auf, sowohl in der Spaltentiillung 
wie auch in der Smirgelmasse. Er bildet ferner Adern aus 
krystallinischen und krystallisierten Aggregaten im Smirgel, 
ganz wie die primiren: Korund (oberer Smirgel) und Pyrit. 
Er durchtrankt noch, von Smirgelrissen aus, wo er besser aus- 
krystallisiert ist, gewisse Partieen des Smirgels in kleinen bis 
staubformigen Kornern (S. 58). So zeigte eine derartige Probe 
aus Belee ia die mit kleinen Turmalinkérner inpragniert 
war, folgendes mikroskopische Bild: 

,oSmirgel, mit sehr viel schwarzem Turmalin und mit 
hellem Glimmer. — Im Diinnschliff sind als Gemengteile nur 
Korund, Turmalin yon brauner Farbe und Magnetit zu erkennen. 



Der Glimmer tritt somit nur lagenweise auf. Der Turmalin 
zeigt keine idiomorphe Gestalt, sondern bildet unregelmafig 
begrenzte Korner, welche sich zwischen die Korundkérmer lagern. 
Mit dem Magnetit ist er innig verwachsen; beide Mineralien 
bilden zusammen schwarze Schlieren, die sich durch das Gestein 
hindurchziehen. Der Turmalin umschlieBt auch zahlreiche 
Magnetitkérnchen.“ 

Die innige Verwachsung von Turmalin und Magnetit hier 
sowie die zahlreichen Magnetiteinschliisse im ersteren sprechen 
wohl fir eine primaire Entstehung des Turmalins. Denn wire 
der Turmalin eine Umwandlung von Korund, so ware wohl auch 
der Magnetit eher nicht unverdndert geblieben, wie er denn 
eine Umwandlung in EHisenglanz erfahrt. 

Denselben Turmalin der Smirgellagerstatten findet man 
auch als charakteristischen, in Fille auftretenden Nebengemeng- 
teil der Pegmatitginge, die in der Nahe der Lagerstatten in 
groBer Menge einsetzen, ferner als Nebengemengteil des Schiefer- 
granits, des Ursprungsherdes der Pegmatite, und der unteren 
und mittleren Schiefer-Horizonte der krystallinen Schichtfolge, 
die diesen Granit umlagert. In allen diesen. Fallen ist daher 
das Vorkommen des Turmalins als eine Kontakterscheinung 
des Schiefergranits nicht zu verkennen, wie ja auch die 
Tremolith-, Amiant-, Hornblende- und Epidotfiihrung mancher 
Marmore von Amomaxi oder Umgebung von solchen Kontakt- 
erscheinungen spricht. Ja, eine direkte Kontaktwirkung des 
Smirgels auf sein Nebengestein, wodurch sich dieses mit zahl- 
reichem mikroskopischen Turmalin beladen hat, kann man auf 
Sikinos beobachten (S. 42 und 119). Nur mit einer primaren 
Entstehung des Turmalins 148t sieh schlieBlich die Erscheinung 
vereinbaren, da8 mit dem Hinaufsteigen in héhere Smirgelhorizonte 
(unterer, mittlerer, oberer Smirgel) der Turmalin verarmt, seine 

Individuen verkrippeln. 
Die Urspriinglichkeit des Turmalins in den Smirgellager- 

statten fihrt uns auf eine andere Frage zuriick, ob namlich 
dieses Mineral ein spaterer Hinwanderer in den Smirgel ist, 
oder ob er nicht vielmehr gleichzeitig mit demselben entstand. 
Im ersteren Falle kann man sich den Smirgel entweder als 
priexistierend denken, oder man mu eine urspriingliche dichte 
Bildung — etwa ein Eisenerz oder ein bauxitartiges Produkt- 
voraussetzen, die durch den Kontakt des Schiefergranits zum 
Smirgel metamorphosiert wurde. Nun scheint mir die innige 
Verkniipfung des Turmalins mit den Smirgellagerstatten, indem 
er sich niemals auSerhalb derselben, in den umgebenden Schichten, 
vorfindet (ich sehe dabei ab von der gewéhnlichen Turmalin- 
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fiihrung der Schiefer, wo dieses Mineral mehr mikroskopisch 
und in weit geringerer Menge auftritt), zugunsten einer gleich- 
zeitigen Kntstehung des Turmalins mit dem Smirgel zu sprechen. 
So ist auch der Turmalin der benachbarten Pegmatite stets an 
diese gebunden und nicht in dem sie einschlieBenden Gestein 
zu treffen, und dieser Turmalin ist gewif in einem einheitlichen 
Vorgange mit den Pegmatiten entstanden. Besonders wichtig fiir 
die Annahme der Gleichzeitigkeit von Turmalin und Smirgel 
sind die Hrscheinungen des Smirgels von Sikinos, wonach dieser 
seine Schieferhiille und die eingeschlossenen Schieferfetzen 
kontaktmetamorph beeinflu8te und mit zahlreichen mikro- 
skopischen 'Turmalinkrystallen belud (S. 119). Wenn nun das 
Auftreten des Turmalins auBer in der Smirgelmasse auch in 
den Spalten und Rissen, die diese durchsetzen, eine Priexistenz 
der letzteren voraussetzt, so kinnen diese besetzten Spalten und 
Risse wohl dem Marmor urspriinglich sein, der durch Substitution 
die anfangliche Smirgelsubstanz lieferte. Auf die Kinheitlichkeit 
der Bildung der Smirgelkomponenten und der urspriinglichen 
Mineralien der Spaltenfillung kann man wohl auch daraus 
schlieBen, daf der Korund, der im dichten oder im Chloritoid- 
smirgel (soweit dies nicht die sehr dichte Gesteinsgrundmasse 
betrifft) gewohnlich blaulich ist, auch in Krystallen von derselben 
Farbe sich in Spalten dieser Gesteine absetzt oder als blaue 
Adern, Kérner und Kornaggregate dieselben durchsetzt und 
fleckt, wahrend beim unteren Smirgel, wo grauer Korund vor- 
herrscht, dieses Mineral sich auch mit dieser Farbe in Form 
von gréBeren Kérnern und Kornaggregaten und in Banderungs- 
zonen und -linsen oder auch in Adern im Smirgel absondert 
(vel. S. 110). Ubrigens kénnen manche Spalten und Risse 
des Smirgels wahrend der Smirgelbildung entstanden und besetzt 
worden sein, da man sich jene Bildung als einen langdau- 
ernden Proze8 vorstellen mu8, wie dies ja auch die Sukzession 
von Ausscheidungsreihen von Mineralien der Spaltenfiillung 
(S. 61—62) andeutet. 

Wenn der Turmalin gewéhnlich Liicken zwischen den 
Hauptgemengteilen des Smirgels. erfiillt (S. 101), so kann dies 
von einer Sukzession in der Ausscheidungsreihe der einzelnen 
Smirgelkomponentem herriihren. Hs ist auch nicht ausgeschlossen, 
daf die Turmalinzufuhr (und die Pegmatitbildung) im wesentlichen 
einem spateren Stadium des gesammten Smirgelbildungsprozesses 
entspricht, indem die Emanation von Al und Fe, die den Smirgel 
lieferte, der Turmalinzufuhr voranging. Ubrigens wissen wir 
heutzutage, daB der Turmalin, dieses pneumatolytische Mineral 
par excellence, kein so seltener Gemengteil von Lagerstatten 
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ist. AuBer den sonst langst bekannten Zinnerzvorkommen sind 
durch zahlreiche Autoren auch manche andere Lagerstatten 
bekannt geworden, die turmalinfiihrend sind. Besonders 
interessant fiir unseren Fall sind die Turmalin fiihrenden Hisen- 
erzvorkommen, denn die Smirgellagerstatten haben in ihrer 
Form und Struktur grofe Ahnlichkeit mit manchen Eisenerz- 
lagern. Fiir derartige Turmalin fihrenden Hisenerz-Vorkommnisse 
hat man eine pneumatolytische Entstehung gefordert. So 
berichtet Repriicu!) von Turmalin fiihrenden Gold- und Hisen- 
erzlagerstiitten, welche letzteren eine Sideritlagerstatte bilden, 
deren Lagerungsform nicht sicher bekannt ist und von der man 
mit Sicherheit weiB, daB sie ,eine metamorphe, also fiir jeden 
Fall epigenetische Lagerstitte“ ist. Die Siderite zeigen haufig 
bis 38cm breite, eckig umgrenzte, dichte Hinschliisse von schwarzer, 
matter Farbe, die sich u. d. M. als Turmalin erweisen. ,,Das 
Ganze liegt in einer Grundmasse, die sich bei gentigender Ver- 
eréBerung als ein Agegregat von Quarzkdrnern erkennen 1aBt. 
Uber dies sehen wir einzelne farblose Glimmerschtippchen.“ 
MULLER?) und Srurzer*) berichten von turmalinfiihrenden Hisen- 
erzen in Rothau und Framont in den Vogesen. Nach SrutzEr 
ist das hauptsichliche Nebengestein der Erze von Rothau ein 
Granit, der von etwas jiingeren Granitporphyrgangen und noch 
jiingeren Minetteg’ngen durchsetzt wird. An letzteren sind 
lokal meist die Erzgiinge gebunden, ,,jedoch nur lokal, da sie 
selbst etwas jiinger als die Minette sind und wohl nur dieselben 
Spalten zum Empordringen benutzten wie diese. Das ganz 
dichte Erz ist meist Hisenglanz, der bald mehr bald weniger 
mit Magnetit verwachsen ist. Als Zersetzungsprodukt kommt 
Roteisenerz und Brauneisenerz vor. Pyrit ist zuweilen in Lrz 
und Nebengestein eingesprengt. Das Salband des HErzganges 
bildet gewohnlich die etwas altere Minette. Zwischen Minette 
und Krz findet sich aber meist noch ein dichtes Turmalingestein, 
das aus einem Gemenge von Magnetit, Hisenglanz und kleinen 
blaulich-griinen Turmalinkrystallen besteht. In dieser Turmalin- 
grundmasse liegen kleine schlierenférmige Aggregate wasserheller 
Korner, die nach MéLier wabhrscheinlich aus Orthoklas, Quarz 
und kalkhaltigem Cordierit bestehen. Diimnere und dickere 

1) K. Repuicu, Turmalin in Erzlagerstitten. Tscurrmaxs Minc- 
ralog. und petrogr. Mitt. XXII, 1903, 5. 502—504. Auch Zeitsch. f. 
prakt. Geol. 1908, S. 169. 

2) Mttier, Die Eisenerzlagerstatten von Rothau und Framont im 
Breuschtal (Vogesen), Jnaug. Diss. Strabburg 1905. 

3) Srurzer, Turmalinfiihrende Eisenerzginge yon Rothau in den 
Vogesen. Zeitschr. f. prakt. Geol. 1908, 5. 70. 
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Adern von Turmalin, Magnetit, Eisenglanz und Quarz mit 

Fliissigkeitseinschliissen durchziehen von hier aus Granit, Minette, 
und Granitporphyr. Handstiicke von rotem Granit, die von 
diinnen und fingerdicken turmalinhaltigen Magnetit-Kisenglanz- 
Adern durchschwirmt werden, kénnen auf verschiedenen Halden 
bei Rothau noch jetzt gesammelt werden. 

.,.Der Ursprung des Eisengehaltes dieser Lagerstiitte ist 
in dem Granit zu suchen, aus welchem als postvulkanische 
Wirkung Dampfe, Gase und bei griéBerer Abktthlung auch 
wisserige Lisungen aufstiegen. Die Krzgiinge selbst sind daher 
den pneumatolytisch-hydatogen entstandenen Hrzgiingen zuzu- 

rechnen. 

Die in der Nihe liegende Eisenerzlagerstatte von Framont 
ist den Kontaktlagerstatten!) zuzurechnen, da die LErze hier 
teilweise sich in Kalkstein (Mitteldevon) finden und denselben 
am Kontakte in ein Mineralgemenge von Granat, Hpidot, Pyroxen 
neben Magnetit, Hisenglanz, Kupferkies, Zinkblende, Bleiglanz ete. 
umgewandelt haben. Lchte hydatogene Hisenerzgange mit Baryt, 
Fluorit und Calcit sind in der Gegend von Framont ebenfalls 
beobachtet. Zu erwahnen wire auch noch das bei Framont 
erwiesene Vorkommen von Phenakit und Scheelit.‘ 

4. AuBer Turmalin sind noch drei andere Mineralien der 
Smirgellagerstitten besonders zu erwihnen: Disthen, Silli- 
manit und Chloritoid. 

Der Disthen wurde mikroskopisch im unteren Smirgel 
nachgewiesen (TSCHERMAK), in der Spaltenfiillung desselben 
aber ist er bisweilen, und zwar in gegroBen krystallinischen 

Ageregaten anzutreffen. AuBerhalb der Lagerstatten traf ich 

Disthen, wie schon friiher erwahnt (S. 100), in den kleinen, 
mit Flissigkeitseinschlissen ausgestatteten Quarznestern ein- 
g@ewachsen, die im Glimmerschiefer der Kormiaki-Stufe, am 
Liegenden des Amomaxi- und des Phanari-Marmors von Ko- 
miaki bis Tragéa, also im Liegenden der Smirgellagerstitten 
eingestreut sind, und welche dem Ganggefolge des Schiefer- 
granits gehéren. Dieser Disthen wurde hichstwahrscheinlich 
aus der Mutterlauge herauskrystallisiert, die sein Muttergestein, 

den Quarz, lieferte, und welche reichliche Tonerde enthielt oder 

‘) ,,Mtrier nimmt an, daf bei einer Kontaktlagerstiitte die be- 
treffenden Eisenerze schon vor dem Empordringen dieses Eruptivgesteins 
vorhanden waren. Als Beispiel einer solchen Lagerstitte fihrte er z. B. 
Banat an. Durch zaklreiche Arbeiten der letzten Zeit ist es aber sicher 
erwiesen, dali in Banat und bei anderen Kontaktlagerstaitten der Hisen- 
gehalt gleichzeitig mit dem Eruptivgestein und aus letzterem selbst 
entstanden ist.“ 
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erst erhielt. Denn, wie jene eruptiven Quarznester in jener 
Gegend Disthen fiihren, so fiihren sie in ganz derselben Weise 
am stidlichen Kontakt des Schiefergranits (bei Sagri) statt 
Disthen Turmalin, ein unzweifelhaft pneumatolytisches Mineral. 
Mithin diirfen wir auch fiir den Disthen der Quarznester und 

wohl auch fiir denjenigen der Smirgellagerstatten eine pneu- 
matolytische Entstehung vermuten. 

Der Sillimanit, weder von TscHERMAK noch yon KrAMeER 
erwahnt, tritt im unteren Smirgel, und zwar akzessorisch im 
schiefrigen Smirgel (S. 76—77), als wesentlicher Gemengteil 
aber im Smirgelsillimanitschiefer (S. 79) auf. Auch im Chlori- 
toidsmirgel (Hagios Artemios, 8S. 83) wurde er mikro- 
skopisch nachgewiesen. Da der Sillimanitschiefer als ein mit 
Smirgel impragnierter und umgewandelter Glimmerschiefer 
angesehen werden darf (S. 27, 78—79), so ist die 
schiefrige Textur diesem Gestein urspriinglich, nicht erst das 
Produkt von Gebirgsdruck, mithin auch nicht der Sillimanit 
unbedingt ein Produkt von Druckmetamorphose. Wenn man 
sich nun das soeben iiber den Disthen Gesagte vergegenwartigt, 
so darf man auch den Silimanit als eine analoge Kontakt- 
wirkung des Schiefergranites ansehen. 

Der Chloritoid ist zwar auch im unteren Smirgel, aber 
stets als akzessorischer, fast mikroskopischer Gemengteil vor- 
handen. Fir den oberen Smirgel dagegen ist er hédchst 
charakteristisch, sogar als gesteinbildendes Mineral — Chloritoid- 
smirgel, ein Gestein, das mit dem iibrigen, kérnigen oder 
dichten Smirgel vermengt ist. Das Mineral diirfte also als 
ein Produkt der auBeren Kontaktzonen des Schiefergranits 
aufgefaBt werden. | 

5. Von den itibrigen Nebengemengteilen des Smirgels und 
den Mineralien der Spaltenfiillung mégen noch manche primar, 
d. h. von gleichzeitiger Entstehung mit dem Smirgel sein. 
So der Pyrit, der bisweilen als Hauptgemengteil des Smirgels 
(Pyrit-Smirgel von Hagios Artémios) auftritt. Nicht nur 
kommt dieses Mineral oft in Fiille in der Gesteingrundmasse 
vor, sondern es itiberkrustet auch deren Spaltrinde, oder 
es setzt sich darauf in gro8en, nunmehr zu Limonit um- 
gewandelten Krystallen ab. Fir die primare Natur des 
Pyrits spricht ferner das Smirgelvorkommen von Sikinos, wo 
das Gestein am Kontakt (Marmor, auch Schiefer) sich mit ur- 
spriinglichen Pyrit- (jetzt Limonit-) Wiirfeln in Fille beladen 
hat. Auch der Quarz, der selten Kérner im Smirgel und 
in der Spaltenfillung bildet, ist wohl primar. Dasselbe 
kénnte auch vom Magnetit als Fillungsmineral gelten, der eins 



107 

der altesten Mineralien in der Reibenfolge der Ausscheidungen. 
darstellt. 

Gewisse Gemengteile, wieStaurolith,Spinell, Vesuvian, 
diirften vielfach mit Gebirgsdruck zusammenhingen. Uber die 
Spinellkérner sagt Tscnermak, daB sie ,anscheinend als Neu- 
bildung zwischen den Korundkérnern auftreten*. 

Rutil ist nach TscuermMak nicht nur ein gewohnilicher 
Einschlu8 im Korund, sondern auch bisweilen in griSeren 
Krystallechen zwischen den Korundkérnern zu treffen. Manche 
Rutilkrystalle smd mit Eisenerzpartikeln verbunden, ,ohne dab 

jedoch eine genetische Beziehung beider nachweisbar wire.“ 
KrAmeR dagegen betont die sekundaére Entstehung des Rutils 
im kleimasiatischen Smirgel, besonders aus der Umbildung 
titanhaltiger Eisenerze. Titaneisen bezw. Titanmagneteisen 
wurde von ihm in jenem Smirgel nachgewiesen, wahrend 
TScCHERMAK solches Erz beim naxischen Smirgel nicht erwahnt. 
Nach Krimer findet sich der Rutil in Kleinasien als Inter- 
position im Korund, Diaspor, Chloritoid, in einer Fiille win- 
ziger modellscharfer prismatischer einfacher Krystillchen, 
mitunter auch in Koérnern und in kompakter Gestalt als Aus- 
fillungsmasse der die erwiahnten Mineralien durchziehenden 
Spalten. .Ausnahmslos beginnt der Rutil sich erst bei der 
durch starke Druckwirkungen begiinstigten Umwandlung des 
Smirgels einzuschalten und vermehrt sich unter deutlicher 
Verdrangung der Eisenerze je nach dem Verwitterungsgrade 
des Gesteins.~ Krimer spricht ferner von regellosen und 
parallelen, keinesfalls primaren Verwachsungen von Titaneisen 
und titanhaltigem Magneteisen mit Rutilsaulchen, sowie von 
prachtigen Pseudomorphosen von Rutil nach Imenit. 

Die chemischen Analysen des naxischen Handelssmirgels 
(S. 86 ff.) zeigen keinen Gehalt an TiO,. Auch erwahnt 
TscHERMAK, wie gesagt, kein {Titaneisen bei seinen mikro- 
skopischen Analysen desselben. Dagegen zeigte die Analyse der 
drei Proben vom Koxaki-Smirgel, bei welchen das Mikroskop 
kein Rutil pnachwies, einen hohen Gehalt an TiO,, der bis 
4.17%, betragt. Folglich mu8 dieser TiO,-gehalt von Titan- 
eisen oder Titanmagneteisen herriihren. Da jener naxische 
Handelssmirgel, der keinen Ti0,-gehalt aufwies, einem tieferen 
Marmornivyeau gehirt als der reichlich damit versehene Koxaki- 
Smirgel, so wire von Interesse, zu untersuchen, ob der obere 

oder Zas-Smirgel, der am héchsten in der Ubereinanderfolge 
der Stufen liegt, ebenfalls titanhaltig ist. Leider ist die ent- 
sprechende chemische Analyse der Kavallari-Prebe (S. 88) 
zu summarisch, als daB sie den eventuellen Ti0,-Gehalt viel- 
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leicht zeigen kénnte. Die zugehérige mikroskopische Analyse 
des Kavallari-Smirgels (S. 72—73) gibt an, da8 das Mineral, aus — 
dem das Gestein besteht (jedenfalls Korund) mit massenhaften 
schwarzen Kérnchen von Magnetit und Kérnern und Nadeln 
von Rutil gemenet ist.“ 

Eine Reihe von Mineralien, wie Diaspor, Chlorit, Talk, 
auch tonige Zersetzungsprodukte, und zum Teil die terra 
rossa, sind Verwandlungen aus anderen Mineralien, und zwar diirften 
sie hydrothermalen Prozessen zuzuschreiben sein. DaB Ubergangs- 
formen von Korund zu Diaspor und von diesem zum Glimmer be- 
stehen, wurde schon oben erwahnt (8.56). Chlorit kommt zumeist 

mit Margarit vergesellschaftet vor; ihr Vorkommen ist ahnlich, 
so daB eine gemeinschaftliche Herkunft beider Mineralien zu 
vermuten wire. Dasselbe gilt auch vom Talk, der abnlich wie 
Margarit vorkommt. Da nun alle diese Mineralien hydro- 
thermale Wirkungen darstellen diirften, ist daraus abzuleiten, 
daB mit dem Hinaufsteigen in hdhere und ‘uBere Marmor- 
horizonte, d. h. mit der Entfernung yom Schiefergranit, dem 
Ursprungsorte der heiBen Lisungen, die jene Umwandlungen 
hervorrufen sollten, mehr und mehr verkiimmern und schlieflich 
beinache ganz verschwinden — was bei gewodhnlicher Ver- 
witterung nicht der Fall sem wiirde. Man bemerkt auSferdem, 
daB der wasserhaltige Diaspor den wasserlosen Korund, sein 
Ausgangsmineral, in der Spaltenfiillung des unteren Smirgels 
vertritt, wahrend Korund hier fehlt; dagegen ist der Korund 
in der Fiillung des oberen, und zwar des Chloritoid-Smirgels, 
eine haufige Erscheinung, wahrend Diaspor dort ganz zurtick- 
tritt. Dieselbe Beobachtung kann man auch beziglich des 
wasserhaltigen Chlorits und des wasserirmeren Chloritoids 
machen, obwohl man kein direktes Anzeichen dafiir hat, daB 
ersteres Mineral eine wasserreichere Umbildung des letzteren 
darstellt: Chlorit findet sich fast nur in der Fillung des 
unteren (und des mittleren), Chloritoid dagegen in der des 
oberen Smirgels (Chloritoid-Smirgel). Auch der Umstand, da die 
jiingeren, leeren Spalten des Smirgels keine derartigen Mineralien 
fihren, diirfte wohl ein Anzeichen dafiir sein, dai dieselben 
keinen gewéhnlichen Prozessen ihre Entstehung verdanken. 

Daf endlich manche Mineralien der gewdhnlichen Ver- 
witterung und Auslaugung ihre lntstehung verdanken,- dies 
braucht nicht einer besonderen Erwahnung. Dahin gehéren 
z. B. die Himatitkrusten, der Kalk- und Eisensinter, die Kisen- 
und Manganpigmente, der Kalkspat, mancher Eisenglanz, die 
man alle in den Spalten findet, manche erdigen und tonahnlichen 
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Produkte, zum Teil die terra rossa') usw. Durch gewohnliche 
Verwitterung sind auch die, namentlich am Ausgehenden der 
Smirgellagerstitten zu findenden, in Héamatit und rostigen 
(blutroten) Himatit oder in Limonit verwandelten Magnetit- 
linsen und gréSere -kérner usw. entstanden. Durch dieselbe 
Verwitterung entstanden endlich die Pseudomorphosen von 
Brauneisenkrystallen und -knollen nach Pyrit. 

6. Die Struktur des Smirgelgesteins liefert wichtige Anhalts- 
punkte zur Beurteilung seiner Genesis. TsScHERMAK unter- 
scheidet eine ,kirnige, meist aber eine schiefrige bis plattige 
Smirgelstruktur, welche vorzugsweise durch die lagenweise und 
zeilenartige Anordnung der LErzkiérner heryvorgebracht wird. 
Der Korund nimmt nur selten an der Ausbildung der schief- 
rigen Struktur teil, gew6hnlich ist er mehr gleichférmig kérnig, 
und wenn die Koérnchen triibe sind und ineinander verfliefen, 

ergibt sich das Bild einer schwammigen Masse. — Die diinneren 
Hisenerzlagen werden von Korund durchsetzt, die Erzzeilen 
gehen aber Ofters mitten durch die Korundkérner bindurch 
und umgekehrt; die Korundkiérner, welche langgestreckt 
sind, erscheinen durch die feinen Lagen des Erzes hindurch- 
gewachsen, so daf es scheint, als ob die VergriéSerung der 
urspriinglich sehr kleinen Korundkorner erfolgte, nachdem schon 
die schiefrige Struktur des Gesteins gegeben war, was mit der 
Kirscheinung iibereinstimmt, daf die Schieferung an vielen 
Stellen verwischt ist. TscuermaKk schlieBt weiter: ,Der ur- 
spriingliche Zustand des Smirgels scheint eine dichte Textur 
und schiefrige Struktur gewesen zu sein, und bei dem Krystal- 
linischwerden des Korunds und des Erzes diirften sich erst 
die Nebengemengteile, wie Turmalin, Margarit, Chloritoid, aus- 
geschieden haben, da dieselben entweder Liicken und Nester 
ausfiillen, oder doch die Kindriicke der Korundkrystalle wahr- 
nehmen lassen.“ ,Auch das Auftreten der von Korund durch- 
setzten gréBeren Erzkérner mit durchgehender Teilbarkeit 1aBt 
erkennen, da8 diese Korner nicht urspriinglich, sondern auch im 
Laufe der Umwandlung bei dem Krystallinischwerden des Korunds 
ihre gegenseitige Form erlangt haben. Da in den Erzlagen und 
Kirzhaufchen vollkommen ausgebildete Korundkrystalle nicht 
selten sind, so wird man annehmen miissen, daf die Krystallisa- 
tion des Hrzes spater erfolet sei als jene des Korunds.“ 

") Emige Proben von terra rossa, die ich von der Abbaurésche 
von Vound nahm, die eine rétlich, die andere blaBgelb, ergaben fol- 
gende Analyse nach Prof. Damserats: 

bese), begs, ALO, 25,2677. SiO," 58,62 °/,. 
Pak enOr 19805), ALO; 15,59), S10, 60,51 %),. 
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Man entnimmt diesen Ausfiihrungen zunachst ein gegen- 
seitiges Durchsetzen der Korund- und Magnetitkérner, eine 
innige Verwachsung der beiden Hauptgemengteile des Smirgels, 
woraus man auf ein urspriingliches Zusammenyorkommen oder 
gleichzeitige Entstehung derselben schlieBen darf. Die spatere 
Ausscheidung des Turmalins sowie der Einsehlu8 von voll- 
kommen ausgebildeten Korundkrystallen in den Erzlagen und 
Erzhaufchen kénnen als die :Folge einer Sukzession in der 
Ausscheidung der einzelnen Smirgelkomponenten gedeutet werden 
(S. 103). Aber auch die Banderung des Smirgels durch 
Korund und Erz, wobei diese Streifen und Linsen auch viel- 
fach ineinandergreifen oder sich gegenseitig durchsetzen, dann die 
gleiche mineralische Zusammensetzung des Smirgels und seiner 

-Aderung und Spaltenfiillung (am scharfsten ist sie beim oberen | 
Smirgel ausgeprigt: blaulicher Korund und tiefgriimer Chlo- 
ritoid als Gemengteile des Smirgels sowohl als dessen Spalten- 
fiillung) — lassen wohl auf eine gleichzeitige Entstehung der 
Hauptkomponenten des Smirgels, wie tiberhaupt der primaren 
Gemengteile yon Smirgel und seiner Spaltentiillung (S. 103), 
schheBen. Daf auch der, spater oder auch wahrend der 
Smirgelbildung stattgehabte Gebirgsdruck die innere Struktur 
des Smirgels vielfach beeinfluBt hat, ist eimleuchtend, da jener 
Druck, der die Plattigkeit und Schiefrigkeit des Smirgels, die 
Faltelung und Zerstiickelung der Lagerstatten und das Zugrus- 
zermalmen ihres Nebenmarmorgesteins bedingte, grof oder 
andauernd gewesen sein mu8. Wenn endlich TscHeRMAK auf 
eine urspiinglich dichte Textur und _ schiefrige Textur des 
Smirgels schlieBt, so sind auch diese Eigenschaften mit einer 
anfanglich metasomatischen Entstehung des Smirgels vereinbar, 
nur ist freilich zu bemerken, daB dieses Stadium des dichten 
Zustandes ein mehr theoretisches gewesen sein mu, in An- 
betracht der metamorphen Bedingungen, die zur Zeit der Smirgel- 
bildung im Grundgebirge herrschen muSten’). 

KRAMER unterscheidet beim kleinasiatischen Smirgel folgende 
' mikroskopischen Strukturmodalitaten: 1. meist eine regellos 
kornige; 2. eine Augenstruktur, die zustande kommt durch 
Eisenerze, welche mit Glimmerschiippchen vermengt das Gestein 
in annahernd parallelen Strangen durchziehen, wobei sich ihnen 
gréBere, vollkommen gerundete Korundpartien mit eiférmigen 
Durchschnitten als sog. ,Augen“ einschalten, um die sich die 
Kisenpartikeln herumschmiegen; diese Struktur bedingt die 
makroskopische Schiefrigkeit bezw. Plattigkeit des Smirgels 

') Vgl. meine Arbeit ttber die yermeintlichen Urgneise S. 189 ff. 
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vuund wird von KRAMER zweifelsohne als das Produkt eines fort- 
gesetzten und zunehmenden Druckes betrachtet; 3. eine typische 
»Pflaster- oder Bienenwabenstruktur des feinkérnigen Korunds, 
womit eine eigentiimliche kleinschuppige Ausbildung des 
Chloritoids und ein auffallendes Zuriicktreten dieses sonst so 
haufigen Gemengteils sowie auch der zahlreichen Lisenerz- 
k6rner verbunden ist.“ Diese charakteristische Struktur, ferner 
das siebartige Durchbrochensein der LHisenerzkomplexe von 
Korund-, Glimmer- und Chloritoidindividuen, das Erfiilltsein 
der Staurolithkrystalle mit zahlreichen Quarzkérnern und 
Glimmerschiippchen, das Strotzen aller Gemengteile von zahl- 
reichen winzigen Interpositionen verschiedener Natur lefern 
héchst charakteristische Hinweise zugunsten einer Kontakt- 
metamorphose.“ Die Pflasterstruktur verwischt bei anderen 
Proben, und an ihre Stelle tritt eine schiefrige oder schwammige. 
Entweder sollen dann die betreffenden Stiicke aus gréBerer Knt- 
fernung yom HKruptivmagma kommen, oder zweitens die kontakt- 
metamorphen Umwandlungen durch Regionalmetamorphose um- 
andernde Einfliisse erlitten haben, oder endlich die Verwischung 
konnte durch Verwitterungsprozesse und Gebirgsdruck erfolgen. 

7. Ganz besondere Erwahnung verdient eine spezielle, 
selten zu beobachtende Strukturform, wonach der Smirgel 
Kinschlisse mit unbeweglicher Libelle oder Gasporen fihren 
soll. .Nur in einer ziemlich korundreichen Smirgelprobe von 
Amalia beobachtete TscHermMAk im Korund einen derartigen 
Fall: hier werden namlich ,,au8er den Erzkérnern auch viele 
blaue Schlieren, Krystallchen von Rutil, farblose Belonite von 
starker Lichtbrechung und als Seltenheit farblose Einschliisse 
mit fixer Libelle wahrgenommen“. ,,Gasporen, von ZIRKEL als 
haufig angegeben, wurden (im Korund) nicht beobachtet, eher 
kénnte das Vorhandensein von Glaseinschliisen anzunehmen 
sein, da manchmal in Hinschliissen eine unbewegliche Libelle 
wahrzunehmen ist, wie im Smirgel von Amalia.“ KRAMER 
dagegen sagt folgendes iiber kleinasiatische Proben: ,,Die 
zahllosen Interpositionen (im Korund) rekrutieren sich vor allem 
aus Magnetitkérnern, Titaneisenleistchen, dunkelgriinen Spinel- 
len und Rutilkrystallchen. inschliisse mit einer unbeweglichen 
fibelle, in welchen TscurrmMak Glaseinschliisse anzunehmen 

versucht ist, konnten nicht beobachtet werden, doch diirfte 
auch das Dasein von hyalinen Interpositionen hier nach der 
Natur des Materials als wenig wahrscheinlich gelten. Als 
Gasporen, wie sie F. ZirKEL im Korund nachwies, sind wohl 
winzige Hohlraume im Smirgel vom Bergwerk am Banasfluf 
anzugeben‘. 
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Glaseinschliisse sind an und fiir sich nicht annehmbar im 
Smirgel, wegen der Natur’ dieses Materials. Dann ist es nicht - 
unwahrscheinlich, daf sie etwa magmatische Reste von Pegma- 
titen darstellen, die in der Umgebung der Lagerstitten einsetzen, 
ausnahmsweise auch in ihnen stecken (Keramoti). Diese Reste 
miiBten wahrend der Bildung des Smirgels, als dieser noch weich 
war, eingeschlossen sein, und alsdann mii8ten Pegmatite und 
Smirgel im grofen und ganzen von gleichzeitiger Entstehung 
sein. Sollten dagegen jene Einschliisse keine hyalinen Inter- 
positionen, sondern Gasporen sein, so kénnen diese ebenfalls als 
Uberbleibsel der Pneumatolyse angesehen werden, die der 
Schiefergraniteruption folgte, und welcher nach unserer Annahme 
der Smirgel und die Pegmatite ihre Entstehung verdanken. 

Wie dem anch sei: Glaseinschliisse oder Gasporen, beides 
entspricht unserer pneumatolytischen Auffassung der Smirgel- 
genesis. 

8) Die Erscheinungsweise und Struktur der Smirgellager- 
stitten sprechen fiir eine urspriinglich metasomatische Ent- 
stehung derselben. Zunachst sind alle Lagerstatten im Marmor 
eingebettet, und wenn eine ausnahmsweise am Kontakt yon 
Marmor und Schiefer, so bei Chalasmata tis Gialous, auftritt, 
so ist sie dann auch am Marmor gebunden, d. h. sie lagert 
nicht langs der Kontaktflache selbst, sondern sie bildet, von 
dieser oder bei dieser ausgehend, unregelmabige Putzen im 
Marmor, diesen verdrangend. Sollte sich auch mitten im Schiefer 
ein wenig Smirgel befinden — was duferst selten ware —, so 
moglicherweise in einem Fall, wo ich z. B. lose Smirgelstiicke 

- (kérnig, mit vielen ausgeschiedenen kleinen Magnetitkdérnern) 
auf elmer Schieferregion am Nordwestgehainge von Koronos 
antraf, von welchen die Méglichkeit ausgeschlossen war, dab 
sie vom Gehange oben heruntergerollt waren, so waren sie jeden- 
falls durch Umwandlung von benachbarten kleinen Marmorein- 
lagen im Schiefer hervorgegangen. Wabhrscheinlich auch ist 
es, daB jene losen Stiicke, soweit sie auch nicht durch Menschen- 
hand zufallig dorthin gerieten, aus einer Zeit stammen, wo die 
Region, in der sie aufgefunden wurden, von der benachbarten 
Berggegend, dem eventuellen Ursprungsort der Stiicke, durch 
Erosion noch nicht abgetrennt war. So fand ich auch auf 
den zwei flachen Talkschiefer-Hiigeln von Lichinopetras bei 
Sagri (S. 117) vereinzelte lose Smirgelstiicke (k6érnig 
glimmerig, mit ausgeschiedenen Magnetitkérnern; ferner fein- 
glimmerschieferartig). Sie miSten wohl auf natiirlichem Wege 
irgendwoher transportiert worden sein, und zwar in einer friiheren 
Zeit, als die Hiigel noch nicht isoliert waren. 
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Dann haben die Smirgellagerstatten eine massige Struktur 
und scharfe Umrisse am Kontakt mit dem Muttermarmor. 
Gewisse kleine Vorkommnisse, wie z. B. Mavro Dasos, sind 
durch und durch homogen beschaffen, ein Teil der Smirgelmasse 
gleicht véllig dem andern. Diese Homogenitat wird bei den 
tibrigen Vorkommnissen namentlich dadurch gestért, daB sich 
eriBere und kleinere Zonen und Linsen von Korund und Hrz 
in der Smirgelmasse einstellen, oder daf sich Lagen von schiefer- 
artigem Smirgel in denselben einschalten (beides namentlich 
beim unteren Smirgel), oder daf die Beschaffenheit des Smir- 
gels sich durch Aufnahme yon viel Pyrit (Pyrit-Smirgel) oder 
Chloritoid (Chloritoid-Smirgel) (oberer Smirgel) dndert. Die 
Bankung des Smirgels aber verlauft stets unbekiimmert um seine 
Beschaffenheit, sie ist, wie auch dessen Plattigkeit und Schiefrig- 

keit, Produkt des Gebirgsdrucks. 
Die Banderung des Smirgels durch Korund, Erz und Glim- 

mer, die Feckung des dichten Smirgels durch Magnetit 
k6nnen vielleicht gewissermaBen als eine Differenzierung oder 
auch Konzentration der Hauptkomponenten des Smirgels bei 
dessen urspriinglich metasomatischen Hntstehung gedeutet werden. 
Die Bainderungszonen laufen in der Regel parallel der Bankung 
des Smirgels und der Schichtung des Muttermarmors, ent- 
sprechend dem sehr langsamen Verlauf des urspriinglichen 
metasomatischen Prozesses entlang der Marmorbinke als dem 
Wege des geringsten Widerstandes. Schwierig ist auch die 
Konzentration der Banderungszonen mit Vorliebe am unteren 
Salband der Lagerginge zu erklaren. Auf sthnlichen Prozessen 
beruht wahrscheinlich noch die Anwesenheit im Salbandmarmor 
(Mavropharangas, 8. 51) von kleinen Aggregaten aus grofen 
Margaritlamellen, welche wohl Umwandlungen von Korund 
darstellen. Auch bei feinen Limonitadern (Krimnos), die gleich- 
sam angetrocknet, zusammengezogen und wie lose in ihren 
Rissen als sekundare Infiltrationsprodukte erscheinen, ist es 
nicht ausgeschlossen, da8 sie Umwandlungen von primarem 
Magnetit darstellen. 

Kinen weiteren Beleg zugunsten der ursprimglichen meta- 
somatischen Kntstehung des Smirgels liefert die Struktur der 
Lagerstiitten an ihren dauBeren Partien: sie zerfallen hier bis- 
weilen in parallele Nebenlager, oder der Salbandmarmor wird 
gestreift von Nebensmirgellagen, -linsen usw. der verschiedensten 
Dimensionen (S. 48—50), oder er ist stellenweise, sowie bisweilen 
seine Nebenschieferlagen, mit Smirgelkérnern durchtrinkt (Smir- 
gelmarmor usw., 8. 50, 79—80). Fiir metasomatische Prozesse 
sprechen endlich die Marmorreste, die in den Smirgelagerstitten 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. § 
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eingeschlossen und von vielen parallelen und diinnen Smirgel- 
zonen durchstreift sind (S. 51, Fig. 5 und 22). 

Da8 Einsprengungen von Smirgelkérnern im Salbandmarmor, 
sind eine unvollkommene Substitution desselben durch die 
Ursmirgelsubstanz, der Marmor des Smirgel-Glimmerschiefers 
iiberhaupt rihrt wahrscheinlich von einem hohen Kalkgehalt 
des Schiefers her. Denn es ist eine haufige Erscheinung auf 
Naxos, da8 die Schiefereinlagen der Marmorzonen sehr marmor- 
haltig sind und gelegentlich Ubergangsglieder zwischen Marmor 
und Schiefer (Marmor-Glimmerschiefer oder Glimmerschiefer- 
Marmor) darstellen. 

Ks ist bemerkenswert, daB beim Smirgel-Glimmerschiefer 
der Glimmer, zumeist wahrscheinlich als Margarit, ein nach- 
tragliches Produkt, erscheint (vgl. die Proben 2 und 3 auf 
S. 79). Das Fehlen von Quarz bei diesem Schiefer ist 
ihm wohl urspringlich, vorhanden ist jedoch der Quarz beim 
Smirgel-Sillimanitschiefer (S. 79). 

Die Erscheinungsweise und Struktur der Smirgellagerstatten 
entsprechen im allgemeinen denjenigen der metasomatischen 
Kisenerze des kykladischen Grundgebirges. Ja die dichten 
Smirgelvorkommnisse, wie diejenigen von Mavropetri, Mavro 
Dasos, Sikinos, sind derartigen Hisenerzen zum Tauschen 4hn- 
lich. Es mu8 daher eine Analogie in der Bildungsweise beider 
Kategorien von Lagerstatten bestehen, die beim Smirgel im 
allgemeinen desto deutlicher zum Vorschein tritt, je entferntere 
Vorkommnisse vom Schiefergranit wir betrachten. Im kykladischen 
Grundgebirge kommen vielerorts metasomatische LHisenerz- 

' lagerstatten im Marmor, zum Teil in abbauwiirdigen Mengen, 
so auf Sériphos, Kythnos, Siphnos, Syra, Antiparos, vor. 
Diese Hisenerze, zumTeil krystallinisch-dichte Hamatite, sind durch 
Substitution ihres Muttermarmors entstanden, an den sie ge- 
bunden sind. Die Substitution mu8, in Anbetracht der gréferen 
Erzquantitaten und ihres Gebundenseins an granitische Erup- 
tionen'), durch Thermallisungen erfolgt sein, von denen dié 
Thermen von Kythnos?) vielleicht Uberbleibsel der Lésungen 

1) Nach Vauuinpas (“Hv oo¢ Séoupos [Die Insel Sériphos}], Bull. d. naturf. 
Ges. in Athen 1906; Referat im Geol. Zentralbl. Bd. IX Nr. 1418) sind 
die Hisenerze auf Seriphos in direkter Beziehung mit Granitgangen. 

2) Nach Damperers (Uber die Heilquellen von Kythnos, Athen 
1899 [griechisch]) sind die beiden Thermen von Kythnos heife Salzquellen 
mit verhaltnismaBig viel Brom- und Jodsalzen. Die eine davon zablt zu den 
starken Salzquellen und enthalt verhaltnismiBig viel Eisen; ihre Tempe- 
ratur wurde 52,35°C, die der andern Quelle 38,6°C gefunden. Die Messungen 
fanden abends am 4. und morgens am 5. Juni1900 statt, bei einer Temperatur 
des Meeres von 22,8°C und der Luft im Schatten von 24,3° C. 
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darstellen, die die dortigen manganhaltigen LEisenerze er- 
zeugten. 

Wegen der vollstandigen Analogie in der Bildungsweise 
jener Hisenerze und des Smirgels ist es angezeigt, auch die 
Bildung des letzteren zunachst auf Lésungen zurickzufihren, 
die den Mutterkalk desselben metasomatisch umsetzten. In 
Anbetracht aber der Turmalinfiihrung der Smirgellagerstatten 
und deren enger Verkniipfung mit Turmalinpegmatiten, ferner 
wegen des haufigen Krystallinischerwerdens des Muttermarmors 
am Kontakt des unteren Smirgels diirfen wir annehmen, daf 
diese Lésungen keine einfachen Thermalwasser waren, sondern 
viel kraftigere Agenzien, d. h. pneumatolytische Dampfe und 
tiberhitzte Wasser, die nach oben und au8en hin allmahlich an 
Wirksamkeit verloren und sich schlieBlich gewéhnlichen Ther- 
men naherten. Die Tatsache, da8 weitaus die meisten und 
bedeutendsten Smirgellagerstatten an den unteren Smirgel gebunden 
sind, kraftigt diese Annahme. Aus jener Abnahme der Wirk- 
samkeit der Lisungen diirfte die immer griSere Ahnlichkeit 
der Smirgellagerstatten mit metasomatischen LHisenerzen zu 
erklaren sein, die wir treffen, je mehr wir nach oben und 
auBen der krystallinen Schichtenserie schreiten. Jene kraftigen 
Lésungen muBften als Hauptbestandteil auBer Fe, das ein 
gewohnlicher Begleiter der Pneumatolyse ist, auch Al, aber in 
ganz groBer Menge enthalten. Beide Substanzen setzten sich 
durch Substitution des Mutterkalkes gleichzeitig, und zwar in 
Form von Karbonaten zunachst ab. Die Méglichkeit nun von 
groBer Al-Zufuhr durch Dampfemanationen ist dadurch gegeben, 
da8 Korund nicht nur in vielen eruptiven, basischen oder sauren, 
(wie tibrigens in metamorphen u. a.) Gesteinen akzessorisch auf- 
tritt, sondern da8 er auch einen Hauptgemengteil gewisser Eruptiv- 
gesteine bildet, so des Korundsyenits von Indien, Ru8land, 
Kanada und Montana, des Korundpegmatits von RuBland und eines 
Oligoklas-Korund-Gesteins (,,Plumasit‘‘) von Kalifornien'). So 
berichtet- betreffs der russischen Vorkommnisse MorozEwicz?) 

von Gesteinen im Ural (Ilmengebirge), die fast ausschlieBlich 
aus Sapphir und Orthoklas bestehen (,,Korundpegmatite* und 
»Korundsyenite“), sowie von einem anderen Gestein im Ural, das 
er als ,,Kyschtynite“ bezeichnet, und welches hauptsachlich aus 
Korund, Anorthit und Biotit besteht; diese Gesteine setzen 
gangformig in Gneis, Granit usw. In allen diesen Fallen ist es klar, 
da8 der Korund, ahnlich wie der Quarz bei sauren Gesteinen, 
ein Ausscheidungsprodukt der betreffenden, mit Tonerde iiber- 

) Vgl. tber diese Vorkommen Prarr a. a. O. S. 76. 
g* 



116 

sittigten Magmen darstellt. Damit ist aber die Méglichkeit 
von gréBerer Al-Zufuhr in Dampfform gegeben, sei es durch ~ 
Auflésung und Fortfiihrung von fertigem Korund in bereits 
erstarrtem Magma durch die pneumatolytischen Loésuagen, sei 
es durch eine anfangliche, vor der LErstarrung des Magmas 
stattgehabte Al-haltige Emanation. 

In unserem Falle fihren zwar weder der Schiefergranit, 
der Herd unserer Pneumatolyse, noch dessen pegmatitische 
Apophysen Korund, auch nicht Magnetit, den zweiten Haupt- 
gemengteil des Smirgels. Aber das diirfte auch nicht absolut 
notig sein zur pneumatolytischen Entstehung des Smirgels. An 
der Stelle des Korunds kann einigermafSen der Disthen ange- 
nommen werden, der in kleinen Quarznestern aus dem Gang- 

gefolee des Schiefergranits eingewachsen ist, welche bei den 
Lagerstatten, im Liegendschiefer des Amoémaxi- und des Phanari- 
Marmors von Komiaki bis Tragéa eingestreut sind. Dieser 
Disthen ist sehr warscheinlich aus der Quarzmutterlauge urspriing- 
lich entstanden, die jene Quarznester, das Muttergestein des 
Disthens, bildeten (vgl. 8. 105—106). 

9. Das auf $. 50-—51 geschilderte Krystallinischerwerden des 
Marmors am Kontakt mit Lagerstatten des unteren Smirgels 
diirfte fiir besonders energische Wirkungen bei der Bildung 
des Smirgels, d. h. fiir eine pneumatolytische Entstehung der- 
selben sprechen, wobei jener Kontaktmarmor oder -kalk eine 
vollstaindigere Auskrystallisation erlitten hatte. Da die pneu- 
matolytischen Prozesse nach oben und aufen immer mehr an 

_ Wirksamkeit verloren, so erklart sich daraus das Fehlen dieses 
Kontaktmarmors bei den oberen und auseren Smirgellagerstatten. 

10. Eine auffallende Erscheinung ist die, da mit der 
Entfernung vom Schiefergranit die Krystallinitat des Smirgels 
im allgemeinen abnimmt, seine Beschaffenheit sich zum Teil 
andert, seine Spaltenfillung verkriippelt und zum Teil wechselt. 
So haben wir beim kérnigen Smirgel von Amomaxi durchweg 
k6rniges Gefiige. Dieser Smirgel hat oft unregelmabiges Korn 
(entsprechend dem Korn seines Muttermarmors), eime Ban- 
derung ist bei ihm vorhanden und wohl entwickelt; auch 
fiihrt er reichlich schiefrige Varietaéten mit oft sehr breit- 
schuppigem Glmmer. Endlich ist seine Spaitenfiillung reich- 
lichentwickelt, ihre Individuen erreichen grofe Dimensionen 
(z. B. Glimmer bis iiber 2 em, Turmalin bis tiber 1 em) und 
sind gut auskrystallisiert. Beim mittleren Smirgel haben wir 

*) Experimentelle Untersuchungen tiber die Bildung der Minerale 
im Magma. Tscuerm. Mineral. u. petr. Mitt. Band XVII, 1908, Heft 1, 
S. 82—83. 
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meist deutliches Korn, aber allgemein weniger kristallines und 
mehr homogenes als beim unteren. Auch ist die Banderung 
und Spaltenfiillung dieses Smirgels weniger entwickelt. Beim 
oberen Smirgel endlich ist das Korn, entsprechend dem des 
Muttermarmors, am feinsten: neben deutlich kirnigem Smirgel 
haben wir zumeist dichte bis sehr dichte und dann eisenstein- 
ihnliche Varietiten. Die Korund-Binderung ist bei den kérnigen 
Varietiiten beinahe, bei den dichten ganz verschwunden; nur 
spiegelnde Magnetitlinschen und -spindelchen setzen oft in 
der sehr dichten Smirgelgrundmasse ein. Auch die Spalten- 
fiillung hat sich auf ein Minimum reduziert, indem sie fast nur 

aus feinen, kleinschuppigen Margaritadern besteht. Endlich 
gesellt sich zum oberen kérnigen oder dichten Smirgel eine 
neue, auffallende Smirgelvarietait, der Chloritoidsmirgel, mit 
charakteristischer Spaltenfiillung aus Chloritoid und Korund. 

Auch ist die Beobachtung zu machen, daS auch die Farbe 
des Korunds bei den verschiedenen Smirgelstufen im groBen 
und ganzen varilert. Sie ist beim unteren (kérnigen, gebanderten 
und tiberhanpt schiefrigen) Smirgel grau, dann auch blau. 
Beim oberen Smirgel, wenn man yon der mikroskopisch ganz 
dichten Korundgrundmasse absieht, ist sie gewohnlich blau oder 
blaugriin oder gar griinlich. 

Die Abnahme der Krystallinitaét und Anderung der Be- 
schaffenheit der Lagerstitten nach oben und aufen der krystallinen 
Schichttolge zu kann wohl durch eine pneumatolytische Ent- 
stehung des Smirgels erklart werden, dadurch, daBb die pneu- 
matolytischen Dampfe der Schiefergraniteruption mit der Ent- 
fernung von ihrem Herd mehr und mehr ihre Wirksamkeit 
einbiibten, ihre Beschaffenheit zum Teil anderten und dem ent- 
sprechend auch abreichende Bildungen schufen. 

11. Eine wichtige Stiitze der pneumatolytischen Entstehung 
des Smirgels liefern die Kontakterscheinungen des Smirgel- 
vorkommens yon Sikinos (S. 42) im Vergleich mit den 
Kontaktwirckungen auf Naxos, die eine Reihe von Augit- 
gestein- und Amphibolitputzen auf ihr schiefriges Muttergestein 
ausgetibt hat. Hier bei Lichinopetriis'), siidlich von Sagri, 
kommt Talkschiefer in Vergesellschaftung mit Chloritschiefer 
yor“), zwei flache Hiigel zusammensetzend und von rundlichen 
Putzen aus den erwahnten Eruptivgesteinen durchsetzt, welche 
bis etwa 2,5 m im Durchmesser erreichen. Die Umgebung 
dieses Vorkommens besteht aus Biotitschiefer und. Marmor. 

1) Vergl. auch meine Arbeit tiber die vermeintlichen Urgneise 
usw. S. 182—183 und 194. 

’) Unter T in meiner geol. Karte von Naxos bezeichnet, 
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Dasselbe erstreckt sich elliptisch in der Richtung NNO—SSW 
nach welcher auch die Eruptivputzen hinter- und nebeneinander 
ziehen. Der Amphibolit besteht aus schwarzlich griiner Horn- 
blende und gelblichen Kornern von Epidot; das Mikroskop 
liefert keine andern Gemengteile (eine mikroskopische Probe). 
Das Augitgestein ist ein griinlichgraues dichtes Gestein, das 
griinlichschwarze Nadelchen von Hornblende erkennen la8t. U.d. M. 
erweist es sich im wesentlichen aus schmutzig graugriinen, 
unregelmabig gestalteten Kornern von Augit (vermutlich Diopsid) 
bestehend, die in farblosen, wasserklaren Quarz eingebettet sind; 
dazu noch reichlich Aktinolith, vereinzelt Kérner von Zirkon und 
Titanit. Da8 diese Gesteine eruptiv sind, erhellt nicht nur aus 
ihrer Lagerungsform, sondern auch daraus, da8 das Augitgestein 
weiBe, sich vielfach kreuzende (mit ein wenig Hornblende vermengte) 
Feldspatadern fiihrt die sich nur auf das Gestein beschranken, 
ohne in den miitterlichen Talk- oder Chloritschiefer tiberzu- 
gehen, an welchem sie dagegen abstoBen. Dieser Feldspat, den 
das Mikroskop als Albit erweist, ist demnach offenbar ein 
Verfestigungsprodukt der Mutterlauge, die aus LHrstarrung 
des Putzenmagmas tibrigblieb und sich aderférmig im bereits 
erstarrten Gestein seinerseits verfestigte. Der feinschiefrige 
Chloritschiefer besteht aus Chlorit mit sehr vielen glanzenden 
schwarzen Krystillchen, die sich u. d. M. als Spinell, zum 
Teil vielleicht auch als Magnetit erkennen lassen; im Chlorit 
lassen sich ferner farblose Nadeln von Strahlstein entdecken. 
Der Chloritschiefer fiihrt stellenweise gréBere und kleinere 
Strahlsteinprismen, die durch Anhdufung zu Strahlsteinschiefer 
iiberleiten. Der typische Talkschiefer (kein Sericitschiefer) 
ist dicht erfiillt mit kleinen Ockerkliimpchen, die bei ihrer 
Herauswitterung das Gestein an der Oberfliiche férmlich durch- 
léchert erscheinen lassen; hie und da auch fihrt er in Menge 
kleine schéne Limonitwiirfelchen pseudomorph nach Pyrit, 
woraus erhellt, da8 auch jene Ockerkliimpchen urspringlich 
Pyrit waren; auch die Wiirfelchen wittern heraus, und lassen 
ihre schén viereckige Hohlform im Talkschiefer zuriick. Die 
obigen Schiefergesteine werden bisweilen von Tremolitschiefer 
begleitet. Dieses Gestein, ein ,asbestartiger Hornschiefer“, 
besteht unter der Lupe aus feinsten, filzartig verwobenen 
Nadelchen, die das Mikroskop als Amphibol erweist und ent- 
halt hie und da auch etwas gréBere, makroskopische Hornblende- 
prismen. 

Es ist kein Zweifel, daB® dieses raumlich eng begrenzte, mit 
eruptiven Amphibolit- und Augitgesteinputzen verkntipfte Talk- 
und Chloritschiefervorkommen ein Kontaktprodukt jener Putzen 



ist, die auBerdem die Strahlsteinschiefer- und Tremolitschiefer- 
bildung sowie die urspriingliche Pyritfiillung veranlaBten, und 
es ist nun sehr wichtig zu wissen, dafS man analoge Kontakt- 
wirkungen auch am Smirgelvorkommen von Sikinos beobachten 
kann. Hier, wie wir sahen (S. 42), ist das Nebengestein zum 
Teil ein veranderter Glimmerschiefer, der teils zwischen dem 

Smirgelstock und dem Salbandmarmor teils in jenem steckt. 
Dieser Glimmerschiefer hat vielfach ein verfilztes Aussehen und 
ist, wie der Salbandmarmor, mit pseudomorphen Limonit- 
wiirfelchen und Limonitknollen erfiillt. Er ist auSerdem mikro- 
skopisch sehr tumalinreich und vielleicht noch korundhaltig, 
wie die folgende mikroskepische Analyse zweier Proben dieses 
Gesteins zeigt, von welchem die eine (1) grauliche, die andere (2) 
gelbliche Farbe besaB. 

1. ,Feinkérniger Glimmerschiefer. Das Gestein 
enthalt zahlreiche Pyritkrystalle der Form des Wirfels, die 
ganzlich in Brauneisen umgewandelt sind. 

Im Mikroskop kann man die einzelnen Gemengteile erst 
bei Anwendung starkerer VergréSerung. deutlich erkennen. Das 
Gestein besteht hauptsichlich aus einem feinfaserigen Gemenge 
kleinster Muscovitteilchen, in welchem massenhafte Nadelchen 
von Rutil eingelagert sind. GréSere Muscovitblattchen legen 
gewohnlich um die groSen in Brauneisen umgewandelten und 
braun durchsichtigen Pyritkrystalle herum. Sehr reichlich 
kommen kleine Prismen yon sehr hellgefarbtem Tumulin vor. 
Fast immer ist nur der Kern dieser Krystallchen deutlich gefarbt 
und zwar hellblau. Schnitte senkrecht zur Langsrichtung zeigen 
einen ebenfalls hexagonalen Querschnitt. Die Ahnlichkeit mit 
Korund ist groB, indessen ist bei letzterem das Lichtbrechungs- 
vermégen starker.“ 

2. ,Makroskopisch dem vorigen Gestein gleich, nur die 
Farbe etwas heller grau. Auch mikroskopisch unterscheidet 
sich das Gestein nicht vom vorigen. Die Gemengteile sind 
auch hier Muscovit, Rutil und Turmalin sowie die in Braun- 

eisenstein umgewandelten Pyritkrystalle.“ 
Die Anwesenheit des Turmalins hier, der in den mikro- 

skopierten Smirgelproben selbst (S. 82, Probe Nr. 3) nicht 
auftritt, wie die Kontaktphanomene iiberhanpt, deuten wohl 
auf pneumatolytische Vorginge hin, und so ist wohl] auch ein 
inniger Zusammenhang derselben mit der Smirgelbildung in 
Sikinos nicht zu verkennen. 

12. Smirgel wahrscheinlich in Eruptivgesteinen auftretend 
wurde in verschiedenen Lokalitaten Nordamerikas gefunden. 
So haben wir friiher gesehen (S. 94), daB Prarr als eruptiv 
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den Amphibolit ansieht, in welchem das Smirgelvorkommen 
von Chester (Massachussets) enthalten ist. Der Smirgel yon 
Nordkarolina, Macon County, liegt in einem stark zersetzten 
Gestein, das héchst wahrscheinlich ein zersetztes basisches 
Gestein ist!). Auch der Smirgel von Virginia, Pittsylvania 
County, steckt in zersetzten Gesteinen, die den Anschein von 
verainderten Amphiboliten oder Pyroxeniten haben’). In einem 
echt eruptiven Gestein aber, nimlich in Norit, tritt der Smirgel 
von Peekskill, Westchester County, New York auf, der von 

G. H. Wixuiams beschrieben wurde?). Ich entlehne Prarr+) die 
folgenden Ausfiihrungen dariiber. 

Der herrschende Typus der Norite dort charakterisiert 
sich durch die Anwesenheit von Hypersthen. Obwohl dieses 
Mineral dort sehr verbreitet ist, der normale Norit aus Plagioklas 
und Hypersthen allein ist 4uferst selten. In fast allen Gesteinen ~ 
dieser Klasse ist mehr oder weniger Biotit, Hornblende oder 
Augit entwickelt, so da8 ein allmihlicher Ubergang vom normalen 
Norit zum Glimmerdiorit, Hornblendediorit und Gabbro besteht. 
Die intermediaren Varietiten sind viel mehr haufig als die 
extremen, und sie wurden von WiLuiams auf Grund des Vor- 

herrschens des nicht feldspatischen Minerals einer Klassifikation 
unterzogen. Wo Hypersthen herrscht, wird das Gestein zu den 
Noriten gestellt, welche in Normalnorite, Hornblendenorite, 
Glimmernorite und Augitnorite zerfallen, je nach der Anwesen- 
heit dieser verschiedenen Mineralien im Gestein. 

In Verbindung mit den Noriten, 3 und 4 Meilen siidéstlich 
yon Peekskill, N. Y., befinden sich Vorkomnisse von Magnetit 

~und Smirgel. Es sind keine einheitlichen Gange, sondern 
gleichen vielmehr Ausscheidungsmassen. Die Untersuchung 
dieses Smirgels seitens J. D. Dana und G. H. WiiuiAms zeigte, 
da8 der Korundgemengteil haufig sparlich im Erz einge- 
sprengt ist, und was friiher fiir griinen Chlorit gehalten wurde, 
stellte sich nunmehr als Hisenmagnesiaspinell, als Pleonast 
heraus. Der Korund im Smirgel schwankte von kleinen farb- 
losen und gréSeren blaulichen Koérnern bis zu Krystallen yon 
7 mm, welche hexagonale Umrisse zeigten. 

Der Pleonast, der so hiiufig mit dem Smirgel vermengt ist, 
fand sich in der Hisenmine von Cruger gangférmig in einem 
fast normalen Norit, in den er allméhlig iiberging. Die 
dichtesten Jirze dieser Mine enthalten die verschiedenen 

2) lPianine eh, a3 Os Se IBS =7\419), 
 PRaDroas ay OnSs 140) 
2) Teoma key ao woae, IBC san iste. Sy lem. ek), 
4) a. a. O. S. 41—42 und 938—94. 
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mineralischen Komponenten des Norites: Hypersthen, Feldspat, 
Biotit und Granat; hier wurde kein Korund konstatiert. 

Der allmihliche Ubergang des Pleonastes und des Eisen- 
erzes in normalen Norit und das Vorkommen der Norit- 
mineralien im dichten Hisenerz machten sehr offenbar, daB jene 
Kirzbildungen sich bei der Differentiation des geschmolzenen 
Noritmagmas gebildet hatten. 

In der Nahe jener Norite lagen kleine Massen von Peridotit, 
aber kein Korund war mit ihnen vermengt. 

Fragmente von Glimmerschiefer, im Truptivgestein ein- 
geschlossen, waren umgewandelt in eine groBe Varietiéit von 
metamorphischen Mineralien, die in mehr oder weniger unter- 
scheidbaren Zonen angeordnet waren. Beginnend von der 
auBeren Zone bestanden dieselben aus Korund und Pleonast 
in Begleitung von Quarz mit Magnetit, Pleonast, Zirkon, Apatit, 
Sphen, Granat, Turmalin und vielen anderen. 

Der allmihliche Ubergang vom Spinell (Pleonast), Eisenerz 
und Smirgel zum normalen Norit soll keineswegs unwahr- 

scheinlich machen, da die ausgeschiedenen Massen jener 
basischen Mineralien die Differentiationsprodukte des  ge- 
schmolzenen Noritmagmas waren, wobei die basischen Partien 
der Magmas sich in der Nihe der AuSenflache konzentriert 
hatten. Dieses Vorkommen wiirde jenem der Magnetkiese athnlich 
sein, die sich aus den Noriten Norwegens abgeschieden haben 
und von Vocr') beschrieben wurden. Hier ist der Magnetkies 
gegen den Rand des Norits konzentriert, und in gewissen Stellen 
hier gibt es einen allmihlichen Ubergang vom reinen Magnet- 
kies durch Magnetkies-Norit zum reinen Norit, wahrend an 
anderen Stellen ein scharfer Gegensatz zwischen ihnen besteht. 

Demgegeniiber halt Kiremm das kleine Smirgelvorkommen 
von Frankenstein bei Darmstadt?), das in normalem olivinfreien 
Gabbro auftritt, fiir einen Hinschlu8, keinesfalls als magmatische 
Ausscheidung. Dieses Vorkommen bildet eine schwarze dinne, 
nicht ganz meterlange Scholle, die ungefihr 0,1 m Dicke besitzt 
und fast horizontal liegt. Oberhalb davon liegt im Gabbro 
ein zweiter Einschlu8 — ein Kalksilikathornfels — hellgrau 
gefarbt, im Querschnitt elliptisch gestaltet mit einem gréBten 
Durchmesser von etwa 0,15 m. AuSerdem wird der Gabbro 

1) Zeitschr.. fir praktische Geol., 1893 Nr. 1, 4 und 7. 
*) Uber das Smirgelvorkommen yon Frankenstein bei Darmstadt 

und seine Beziehungen zu den dortigen ,Olivingabbros*. Notizbl. d. 
Vereins f. Erdkunde u. d. GroBh. Geol. Landesanstalt zu Darmstadt 
1907, 1V. Folge, 28. Heft, S. 14—20. Auch Referat im Geol. Zentralbl. 
iba 14) Nr. 172. 
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noch durchsetzt von einem ca. 0,6 m miachtigen Gange eines 
total zersetzten schmutzig dunkelgriinen dichten Gesteins, wohl 
Odinit. Die Smirgelscholle ist scharf gegen den Odinit und den 
Gabbro abgesetzt. | 

Nach obigen Ausfiihrungen scheint es mir kaum zweifel- 
haft, da8 Smirgel auch als magmatischeA usscheidung auftreten kann. 
Demnach ist auch seine pneumatolytische Entstehung sehr wohl 
annehmbar. Auch diirfte eine erste Ktappe der Smirgelbildung 
durch magmatische Differentiation nicht ausgeschlossen sein, 
der als zweite Ktappe die pneumatolyse Bildung folgen wiirde. — 

Wenn wir nun zum Schlu8 die Ergebnisse der vorigen 
Analyse tber die Bildungsbedingungen des naxischen bezw. 
des griechischen Smirgels zusammenfassen, so kénnen wir uns 
folgendes iiber die Smirgelgenesis vorstellen. 

In der pneumatolytischen Periode der Schiefergraniteruption, 
in der auch die Bildung des Turmalinpegmatits und tiberhaupt 
des Ganggefolges des Granites fallt, haben Dampfe und iiber- 
hitzte Wasser die Al und Fe in Uberschu8, vielleicht als 
Fluorire fiihrten, umsetzend auf die Kalke der Schichtfolge, 
in welcher der Granit einsetzt, eingewirkt. Diese meta- 
somatischen Prozesse gingen sehr langsam vor sich, so daB sie 
sich mit Vorliebe in der Richtung der Marmorschichtung als 
auf dem Wege des geringsten Widerstandes abspielten, was 
zur Bildung von namentlich lagerartigen Gangen fiihrte. So 
entstanden Karbonate von Al und Fe, die bald in Oxyde iiber- 
gingen um schlieBSlich bei den herrschenden metamorphen Be- 
dingungen in der ganzen Schichtfolge die jetzige Smirgelform 
anzunehmen. Der Kalk wurde Molekil fiir Molekiil durch die 
urspriingliche, in Dampf- oder wasseriger Lisung zugefiihrte 
Smirgelsubstanz ersetzt, vielfach unter Erhaltung seiner Struktur 
bezw. seiner Spalten und Risse, die von denselben Mineralien 
wie die des Smirgels erfiillt wurden (Spaltenfiillung). 

Mit der Entfernung von ihrem Ursprungsorte, d. i. dem 
Schiefergranit, Anderten die pneumatolytischen Loésungen all- 
mahlich ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften, sie 
kamen immer mehr an veradnderte Druck- und Temperatur- 
verhaltnisse, verloren nach und nach an Menge und Wirksamkeit 
und naherten sich schlieBlich gewobnlichen Thermen. Darum 
verlieren auch die Smirgellagerstitten nach oben und aufSen 
mehr und mehr ihren spezifischen Charakter und nahern sich 
gewOhnlichen durch Thermalwasser metasomatisch entstandenen 

Hisenerzen. 
Da die Fumarolentatigkeit die Bildung des Smirgels tber- 

dauerte, so sind namentlich an den unteren Lagerstatten viel- 
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fach Mineralumwandlungen und MHydratisierungen in der 
Spaltenfillung vor sich gegangen und zwar desto energischer 
je naher dem Ursprungsherde der Fumarolen —, darum sind 
auch jene Vorgange um so entwickelter, je tiefere Lagerstiatten 
wir betrachten. So ist auch aller Korund bei der Spalten- 
fiillung der unteren Lagerstatten in Diaspor und andere Derivate 
iibergegangen. — 

DaB auch die Bildung des kleinasiatischen Smirgels sich 
obigem allgemeinen Schema figen diirfte, ist nach der 
KrAmer’schen Arbeit kaum zu bezweifeln. Dieser Smirgel mit 
seiner Armut an Turmalin, seinem Reichtum an Chloritoid und 
der Fiihrung von Chloritoidsmirgel, mit seiner oft dichten, 
eisensteinahnlichen Struktur und seinem im allgemeinen feineren 
und weniger krystallinen Korn als bei Naxos, Higenschaften, aus 
denen allen auch seine minderwertige Qualitat im Vergleich 
mit dem naxischen resultiert, entspricht ganz und gar den oberen 
und mittleren Naxos-Varietaten. In der Nahe dieses klein- 
asiatischen Smirgels befinden sich auch gro8e Granitmassen, 
und zwar, wie es scheint, in gré8erer Entfernung als die 
naxischen Lagerstatten von ihrem Schiefergranit. 

Manuskript eingegangen am 1. Oktober 1911.] 
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2. Beitriige zur Morphologie 
und Genesis der permischen Salzlagerstitten 

Mitteldeutschlands'). 
Nach geologischen Untersuchungen im fiskalischen 

Solbergwerk Graf Moltke Schacht bei Schénebeck/Elbe und in 
hannoverschen Kaliwerken. 

Von 

Herrn EricH Srerpu in Berlin. 

Der Verfasser hat im Auftrage der Kgl. PreuBischen Ge- 
ologischen Landesanstalt in den letzten zwei Jahren eine » 
geologische Bearbeitung der durch das Kgl. Solbergwerk Graf 
Moltke Schacht bei Schénebeck a. E. aufgeschlossenen permischen 
Salzlagerstatte jund daran anschlieBend im Herbst 1912 die 
Untersuchung einer gréferen Zah! von Aufschlissen hannéverscher 
Kaliwerke vorgenommnn. 

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchungen sind im 
folgenden kurz mitgeteilt. 

Die geologischen Verhaltnisse des Graf Moltke Schachts 
bilden den Gegenstand einer besonderen monographischen 
Bearbeitung des Verfassers?), wahrend tber die tibrigen Auf- 
schliisse der permischen Salzvorkommen in Mitteldeutschland 
eine gemeinsame Arbeit des Verfassers mit Herrn BrYscHLAG 

‘im lirscheinen begriffen ist, die sich vorwiegend mit morpho- 
logischen Problemen befabt. 

Aufschliisse des Graf Moltke Schachtes. 

Der durch den Graf Moltke Schacht aufgeschlossene Teil 
der Salzlagerstatte des Oberen Zechsteins fallt in das Magde- 
burg-Halberstadter Becken, und zwar in den Ostlichen Teil der 
schmalen Schichtenplatte, die sich zwischen dem hercynisch 
(NW—SO) streichenden paliozoischen Faltenkern des Flech- 
tinger Hoéhenzuges und der parallel zu diesem vom Tal der 
Oberen Aller tiber Gr.-Wanzleben und Gr.-Salze (s.w. yon 
Schénebeck) verlaufenden Dislokationszone erstreckt?). 

) Vortrag, gehalten in der Sitzung am 5. Februar. 
*) Ertcn Serpu: Die permische Salzlagerstatte bei Schénebeck/Elbe 

nach den Aufschliissen des fiskalischen Solbergwerks Graf-Moltke- 
Schacht. Archiv fir Lagerstittenforschung Heft 10. 

3) Everpinc und Erxecxe: Geologische Ubersichtskarte der Kali- 
verbreitung im mitteldeutschen Zechstein. 1807. Aus Evyerpine: Zur 
Geologie der Deutschen Zechsteinsalze. 



*SsNZUSYOFL 
Iasuyyoo py S\ SS 

\ 

Se % 4 
x N 
yy = 
S = 
3 Ay 
SS a 

‘ape dsersy, ae 
TIIIOGIUOUOS = 

is 
>) 

op) 
iS & 
WS hA 
eS ar) 
aS am 
S S) 
2) 

Se 
Sa) 3 

on 
is) 

% S 
aS lS 
ee hae 
Ss 50 S 
NG oo i! 

8 Age See BR mn 
N on 
R = aS ot = 

B 5) 
aS) 
= 
oD 
= 

‘QUOZSUOTFEYO[SIqT a 
JOZleg-1H S 

x SI 
= 
SI 

=) 
Ke) 

‘JIOPSIESST UOA = 
uorsseidepiodno xyz 3 

a 
inl 
cD) 
= 
Q 

<I 
= SQ) 

Eikendorf 
BI 

Aus dem durch Gr.-Salze und den Schacht gelegten Quer- 
Schnitt (Fig. 1) geht hervor, daf in unserm Gebiet analoge 
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Lagerungsverhiltnisse herrschen wie zu beiden Seiten des Oberen 
Allertals‘). 

“2 Die gesamte Schichtenfolge im Bereich der Schénebecker 

Fig. 2a. Fig. 2c. 

Fig. 2a. Normalprofil der permischen Salzlagerstatte im 
Graf Moltke Schacht. 

Fig. 2b u. 2c. Dezimiertes Profil der Jingeren und Alteren Salzfolge 

Zeichenerklarung: 

A Hauptanhydrit, ZO3 Letten des oberen Zechsteins 
TNaa Grauer Salzton, _ mit Grenzanhydrit (a). : 
Ka  Alteres Kalilager, | pee one ie mit Pepa 
Nad Alteres Steinsalz, | am Nahganscen 
Zm Mittlerer Zechstein, | Naj Jungeres Steinsalz, 

Triasplatte gibt Fig. 8 (Seite 131) wieder, wahrend Fig. 2a ein 
besonderes Profil der permischen Salzlagerstattedaselbst vorstellt. 

Das letztere gleicht dem chemischen Aufbau nach voll- 
kommen dem Sta8furter Normalprofil im Magdeburg-Halber- 

1) Scumrerer: Zur Tektonik des oberen Allertales und der be- 
nachbarten Hohenziige; Zeitschr. der Deutsch. Geol. Ges. 1909, Bd. 61, 
Monatsber. S. 499—514 sowie: Die gebirgsbildenden Vorginge zwischen 
Flechtinger Héhenzug und Helmstedter Braunkohlenmulde; 3. Jahresber. 
d. Niedersachs. Geolog. Vereins 1910. 



127 

stadter Becken'). ks unterscheidet sich von diesem jedoch 
wesentlich durch die erheblich geringere Machtigkeit des Stein- 
und Kalisalzhorizonts der Alteren Salzfolge. 

Diese geringe Machtigkeit ist nach den Untersuchungen 
des Verfassers das Ergebnis einer Abscherung und Aus- 
quetschung bezw. plastischen Umformung des Alteren Salz- 

oN A or lostachage 

Fig. 3. 

Schema der Lagerungsverhiltnisse der permischen und 
triadischen Gebirgsschichten im Graf Moltke Schacht — 
Schollentrimmer und zwischen denselben Dislokationszonen; 
im Nordfeld Uberschiebung, im Sidfeld Spaltzonen. 

gebirges infolge derjenigen Schollenbewegungen, welche sich 
bei dem tektonischen Vorgange der Herausbildung des Magde- 
burg-Halberstadter Beckens am MRande der _ Flechtinger 
palaozoischen Gebirgsschwelle abspielten. 

Daher sind die permischen Salzlagerstitten, die bei Staf- 
furt und Schédnebeck aufgeschlossen sind, in genetischer Be- 
ziehung miteinander véllig identisch. 

Das nachstehend mitgeteilte Untersuchungsergebnis bezieht 
sich nicht auf diese Umformungen der gesamten unter der 
Schénebecker Triasplatte ruhenden Salzlagerstatte, sondern auf 
Deformierungen derselben, welche durch die lokale, sich auf das 
Grubenfeld und dessen unmittelbare Umgebung erstreckende 
Zertriimmerung des Schénebecker Schichtenverbands hervor- 
gerufen sind. 

") Everpine a. a. O. sowie Scutnemann: Vorlaufige Mitteilung tiber 
einzelne Ergebnisse meiner Untersuchungen auf Kaliwerken des StaBfurter 
Sattels, Zeitschrift fir prakt. Geologie 1913, Heft 5, S. 205 ff; ausfiihr- 
licher in: Der StaBfurter Sattel, Archiv f. Lagerstattenforschung Heft 12. 
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und die Lage der 

Fig. 3 versinnbildlicht die Verschiebung der im Grubenfeld 
aufgeschlossenen Schollentriimmerstiicke 
zwischen diesen entstandenen tektonischen Zonen. 
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Die Dislozierung beruht hiernach im Norden des Gruben- 

felds auf einer Uberschiebung zweier Schollen (der Nordost- 
den schematischen Quer- vergl 

schnitt Fig. 4 —, der im Siidfelde ein Auseinanderklaffen der 
freien Schenkel der Schollen (Spaltbildung) entspricht — vergl. 

iiber die Siidwestscholle) 

Fig, 5 —. 
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Die Verwurfshéhe der nérdlichen Uberschiebung betriigt 
in Schénebeck nur 100 m. Die Dislozierung der Salzmassen 
spielt sich also hier auf dem 5. Teil des Raumes ab, welchen sie 
im Tal der oberen Aller, und dem 10. bis 20. Teil des Raumes, 
den sie in der Dislokationszone des hannéverschen Kaligebiets 

einnimmt. 

SECM Io 
OO ie se Ulead 
ot yo. ors aD 
Doittae seat od atin 

. Ch ilipe enti Oar ice 

. cine Ur rice) ahem chem eltg Oy 
ON iy Fel rt Oates Oey ence OL 0 ot ’ Ere Heche ase 

eel . Ess A Chas pear HOLD 

200m 2—__—____> 

Schematische Querschnitte durch eine Hannoversche Dislokationszone 
(Fig. 6) und des Oberen Allertal (Fig. 7) im Ma8stab 1:50000 zum 
Vergleich der Gréfenverhaltnisse und der aufgeschlossenen (schraffierten) 

Lagerstattenteile. 

Von der permischen Salzlagerstitte ist aufgeschlossen: 
Hannover: ausschlieBlich der oberste Teil der Dislokations- 

zonen durch Bohrungen und Bergbau (vgl. Fig. 6); 
Oberes Allertal'): ein Teil der Dislokationszone durch 

Bergbau, die Ubergangsstelle derselben nach den 
Schollenteilen zu beiden Seiten durch Bohrungen 
(val. Pig.'7); 

Graf Moltke Schacht: Dislokationszonen, Ubergangs- 
stelle nach den Schollentriimmern und diese 
selbst durch Bergbau (die Dislozierung ist 
zu gering, um neben den in Fig. 6 und 7 wieder- 
gegebenen Dislokationszonen im selben MaBstab dar- 
gestellt werden zu kénnen). 

Hiernach bieten die Grubenaufschliisse des Graf Moltke 
Schachts vor den iibrigen Aufschliissen den Vorteil, durch ver- 
gleichende Beobachtung der geologischen Verhiltnisse in den 
Dislokationszonen, mit denen der dislozierten Schollentriimmer- 
stiicke und den Ubergangsstellen zwischen beiden die Ableitung 
gewisser Gesetzmibigkeiten bei der Dislozierung zu erméglichen. 

1) Scumierer a. a. O.; auf Krrscumann: Die Lagerungsverhiltnisse 
des oberen Allertales zwischen Morsleben und Walbeck, Zeitschr. f. 
prakt. Geologie 1913, S. 1—27, kann hier nicht Bezug genommen 
werden, da der Autor bei der Deutung der tatsachlichen geologischen 
Verhaltnisse die ,,autoplaste‘ Formung der Salzmassen unterstellt 
(Ekzemtheorie Lacumanns), die vom Verfasser nicht anerkannt wird. 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 9 
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Zusammenfassung des Ergebnisses der Beobachtungen. 

Im Graf Moltke Schacht unterscheiden sich die geologischen 
Verhaltnisse der Salzlagerstatte in den Dislokationszonen yon 
denjenigen der Schollentriimmerteile hinsichtlich 

1. der Lagerungsverhaltnisse (DurchspieBungsphanomen), a 
2. derSchichtenfolge(Ausscheidung ganz bestimmter Horizonte 

aus dem Normalprofil) und 
3. der petrographischen Beschaffenheit (Uratonmms der 

plastisch reagierenden Schichten). 
Diese Erscheinungen ergeben sich dadurch, daB® es ein 

den Koh&asionsverhaltnissen nach inhomogener 
Schichtenverband ist, der hier der Dislozierung unterlag. 

In einem solchen Schichtenverbande namlich reagieren bei 
der Dislozierung die (relativ) plastischen Schichten véllig anders 
als die (relativ) spréden. Dadurch kommen einerseits iiber- 
haupt erst are unterschiedlichen Kohasionsverhaltnisse der ein-» 
zelnen Schichten zum Ausdruck, anderseits bedingt die Ver-. 
schiedenartigkeit der Reaktion die eigenartigen’ geologischen 
Verhaltnisse. | 

Diese Betrachtungsweise erfordert zunachst ein Wort tiber 
die Begriffe plastisch und spréde im allgemeinen, ferner tiber 
die relative Plastizitat der einzelnen Schichten und die 
Kohisionsverhaltnisse des gesamten Schichtenverbandes. ‘ 

Es ist bekannt, da die Begriffe plastisch und spréde 
relativ zu verstehen sind, und da8 bei dem Vorgange der 
Dislozierung der Eintritt der plastischen Reaktion anstatt der 
spréden bei den verschiedenen Mineralien und Gesteinen ver- 
schieden und durch das jeweilige Verhaltnis der bei dem 
Dislokationsvorgang zusammenwirkenden Momente des Druckes, 
der Temperaturerhéhung und der Zeit, innerhalb deren sich 
der Vorgang abspielt, bedingt ist. Inwieweit die Gegenwart 
von Losungen mit eine Rolle spielt, ist noch nicht naher 
bekannt.!) 

Kennzeichen spréder Reaktion ist das Zerbrechen - 
des Materials ohne Veranderung der petrographischen Be- 
schaffenheit der einzelnen Bruchstiicke. . 

Kennzeichen plastischer Reaktion ist die bruchlos 
schmiegsame Biegung — notwendigerweise — unter Anpassung 
der physikalischen und gegebenenfalls auch der chemischen ~ 
Verhaltnisse an die veranderte aiuSere Form. 

1) Mivcu: Die Plastizitat der Mineralien und Gesteine, Geolog. 
Rundschau II, 1911, S. 144—162, gibt eine zusammenfassende De . 
des derzeitigen Standes der Wissenschaft. 
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Die Relativitat des Begriffs plastisch und spréde bedingt 
es, daB aus der Feststellung, welche Mineralkombinationen 
plastisch und welche noch spréde reagierten, ein Riickschlu8 
auf die Intensitit des Dislokationsvorgangs zulassig ist. 

Bei den (verhaltnismafig geringen) Dislozierungen, denen 
der Schichtenkomplex im Bereich des Graf Moltke Schachts 
unterlegen ist, sind ausschlieBlich die Steinsalzmassen plastisch 
geworden, wahrend samtliche iibrigen Schichten im spréden 

Zustand verharrten. 
Eine besondere Rolle spielt der altere Kalihorizont, in dem 

Eipene: 
Schema (maSstablich) der Verteilung der plastischen und spréden 

; Schichten bei Schénebeck. 
(Die spréden Schichten sind durch Schraffierung gekennzeichnet.) 

Zeichenerklarung: 

Zm + Zu Mittlerer und Unterer Zechstein, Su Unterer, Sm Mittlerer Buntsand- 
stein; im tbrigen siehe Fig. 2a—c. 

Steinsalz-, Carnallit-!) und Kieseritsubstanz infolge ihrer wesent- 
lich verschiedenen Plastizitat zu einer den Kohasionsverhaltnissen 
nach nicht einheitlichen Lagerstatte vereinigt sind. 

Die Gesamtreaktion dieses gemischt - plastischen 
Schichtenverbandes wird durch die gegenseitige geologische 
Position der Schichten verschiedener Plastizitat und durch das 
Verhaltnis ihrer Machtigkeiten ausschlaggebend beeinfluBt. Diese 
Verhaltnisse werden durch Fig.8 in folgender Weisecharakterisiert: 

Die 250 m machtige (relativ) plastische Salzlagerstatte des 
Zechsteins ist zwischen Schichten des gewaltigen spréden Boden- 
massivs und der (jetzt nur noch) 400m machtigen spréden Trias- 
decke eingeschaltet. Sie wird durch die spréde vom Hauptanhydrit 
und Grauen Salzton gebildete Platte (40 m miachtig) in zwei 

1) Rinne hat festgestellt, da8 Carnallit gegeniiber Steinsalz’ und 
Kieserit nur ,halbplastisch® ist. 

g* 
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-Teile zerlegt. Diese trennende Platte hat fiir das obere Stein 
salzlager die Bedeutung eines besonderen Bodens und spielt 
bei dem unteren die Rolle einer diinnen Zwischendecke. 

Es sind nun folgende Beobachtungen tiber das Verhalten 
des die Salzlagerstatte enthaltenden Schichtenverbandes bei 
den Dislokationsvorgangen gemacht worden. 

1 Lagerungsverhiltnisse (DurchspieBungsphinomen). ® 

Das verschiedenartige Reagieren der Schichten unterschied- | 
licher Plastizitat, die zu einem Verbande vereinigt sind, bei 
dem Dislokationsvorgange fiihrt dazu, da8 die spréden Schichten 
von den darunter legenden plastischen durchpieBt werden. : 

(<'---~ 10m ——-> 

Pig. 9: 

Das altere Steinsalz (Naa) in der nérdlichen Dislokationszone des Graf 
Moltke Schachtes durchspieBt unter Bildung einer Falte den Haupt- 

anhydrit (A). 

Im nordlichen Teile des Grubenfeldes war der Betrag der 
Uberschiebung der Schollen gréBer als die Starke der Zwischen- 
decke des Hauptanhydrits und Grauen Salztons. Die diinne 

- Decke zerri8 daher und zwischen den zerbrochenen Schollen- 
triimmern derselben wurden die Massen des Alteren Steinsalzes 
emporgepreBt (Fig. 4). 

Der Betrag der Uberschiebung war jedoch nicht bedeutend 
genug, um an der Dislokationsstelle die machtige Triasdecke 
wesentlich zu schwachen. Daher war eine DurchspieSung des. 
Triasgebirges an dieser Stelle von seiten des vereinigten 
Alteren und Jiingeren Steinsalzes ausgeschlossen, und die durch- 
spieBenden Massen des Alteren Steinsalzes kommen somit 
inmitten des Jiingeren unter Bildung von itbergreifenden 
Lappen zum Stillstand (Fig. 9). 

Nach den Lagerungsverhaltnissen des Jiingeren Steinsalzes, 
das iiber den itbergreifenden Lappen des Alteren durch Gruben- 
baue aufgeschlossen ist, ist es vollig ausgeschlossen, das Auf- . 
steigen der Alteren Salzmassen auf eine Ablaugung ihres 
Kopfes durch Grundwasser, auf die Hinwirkung von Bergfeuchtig- 
keit oder von Fliissigkeitsmengen, die auf Spalten hergefiihrt. 
wurden und ESE PSL SOL EU hatten auslésen kénnen, 
zuriickzufihren. 
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Im Siidfeld (Fig. 5) war zwar die Vertikalverschiebung der 
'Schollen nur ganz unbedeutend, da der Dislokationsvorgang jedoch 
hier im Gegensatz zum Nordfelde mit einer Spaltung der Trias- 
decke verbunden war, so fand eine Aufpressung des Alteren 
Steinsalzes durch den Hauptanhydrit und das Jiingere Steinsalz 
hindurch und? mit diesen bis in die Triasschichten hinein 
statt. 

Kinfliisse der DurchspieBung. 

Das Emporstr6men der durchspieBenden Salzmassen in 
den Dislokationszonen ist mit einem Wegstrémen derselben aus 
den plattig liegenden Teilen der Lagerstatte verbunden. In den 
letzteren betrigt die Machtigkeit des Alteren Steinsalzes, wie durch 
zwei bis in den Mittleren Zechstein fortgefithrte Bohrungen 
festgestellt ist, nur noch 30 m, wahrend sie in jedem einzelnen 
Faltenschenkel mindestens 70 m ausmacht (Fig. 4 und 5). 

In der einen dieser Bohrungen, deren Kerne noch erhalten 
sind, ist das Altere Steinsalz nur in der Mitte der Lagerstitte 

in normaler Ausbildung, an der Basis dagegen (Anhydrite des 
Mittleren Zechsteins) ebenso wie am Hangenden (Hauptanhydrit) 
als ausgezerrtes Salz angetroffen. 

Diese Verschiebung der Salzmassen von den Schollenzentren 
nach den Jislokationszonen hin hat notwendigerweise eine 
nachtragliche Bewegung des Deckgebirges im Gefolge, namlich 
eine Hinsenkung in der Mitte der Schollenstiicke und dem- 
entsprechend eine Aufkippung (nebst Schleppung) an den 
Randern derselben, die zu Abschniirungen der Salzmasse 
fiihren kann. 

Von diesen letzteren Bewegungsvorgingen des permischen 
Salzgebirges und seiner Decke bleibt der Boden desselben (der 
Mittlere Zechstein usw.) vollkommen verschont. Daraus ergeben 
sich diskordante Lagerungsverhiltnisse in ahnlicher Weise wie 
das in Fig. 4 und 5 zum Ausdruck gebracht ist. 

2. Schichtenfolge. 

Als Folge dieser tektonischen Vorgange ergibt sich in den 
Dislokationszonen ein Schichtenprofil, das sich von demjenigen 

des Schollengebiets wesentlich unterscheidet. 
Hauptanhydrit und Grauer Salzton treten an der 

Grenze der Alteren und der Jiingeren Salzfolge nicht mehr auf, 
da sie zu beiden Seiten der durchspieBenden Salzmassen in der 
Tiefe zurtickgeblieben sind (Dezimierung des Normalprofils). 

Im Alteren Steinsalz, das die DurchspieBSungsriicken 
bildet, ist die Massenverteilung in den einzelnen Horizonten 
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_ durch dessen Faltenform bedingt. Es ergibt sich hier, (vgl. das 
nebenstehende Schema Fig. 10), an den Flanken eine Zerrung 

_(Dezimierung des Normalprofils), im Kern eine Stauung (Ver- 
depplung des Normalprofils). 

Fig. 10. 

Schema des Faltenwurfs von Steinsalz(Naj)in einer Hauptanhydritspalte (A). 

An der Ubergangsstelle der unter den Schollenstiicken auf- 
tretenden Salzmassen zu denjenigen, welche die DurchspieSungs- 
riicken bilden, findet ausschlieBlich eine Dezimierung des Normal- 
profils statt. 

Diese erfolgt nicht in der Weise, da8 die einzelnen Hori- 
zonte gleichmabig gezerrt werden, vielmehr bleibt, wie durch 

die oben genannte Kernbohrung erwiesen ist, das Steinsalz 
inmitten der Lagerstitte im normalen Zustande, wahrend 
es elnerseits am Hangenden (Hauptanhydrit), anderseits am 
Liegenden (Anhydrite des Mittleren Zechsteins) offenbar infolge 

' der Reibung an den spréden Schichten der Auszerrung unterliegt. 
Diese Art der Dezimierung des Normalprofils der Alteren Salz- 

‘folge wird durch Fig. 2c (Seite 126) charakterisiert. 
Die Dezimierung des Jiingeren Steinsalzes, das den Riicken 

des Alteren mantelférmig umgibt, findet an den Flanken in ganz 
analoger Weise statt (vgl. Fig. 2b). Die Mittelpartie (zwischen 
Rotem Salzton und Anbydritmittel) bleibt in normalem Zustande, 
wahrend einerseits die hangenden, anderseits die liegenden Stein- 
salzpartien infolge der Reibung an den — relativ — spréden 
Schichten ihrer Decke (,,Letten“ des Oberen Zechsteins')) und 
ihres Bodens (Hauptanhydrit) der Auszerrung anheimgefallen sind. 

y) ‘Ebenso wie der Rote Salzton reagieren auch die im wesent3 
lichen aus demselben Material bestehenden Oberen Zechsteinletten 
im Verhaltnis zum Steinsalz sproéde — sie zerbrechen. Offenbar waren 
sie z. Zt. des Dislokationsvorganges trocken und nicht ‘knetbar wie im 
feuchten Zustande. ‘ 
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Die Verstiimmelung des Kalihorizonts im Profil der Dis- 
lokationszonen ist nach diesen Feststellungen iiber die Ver- 
werfungsvorginge an der Grenze des Alteren und Jiingeren 
Steinsalzes als eine Folge der Zerreibung zwischen diesen Stein- 
salzbacken anzusehen. 

Die Zerreibung des Lagermaterials erzeugt zunachst Breccien, 
sodann gerundete Sticke. Sie wird noch dadurch begiinstigt, 
daB das Lager einheitliche Kohasionsverhaltnisse nicht besitzt 
(vgl. S. 131, Abs. 3). 

3. Petrographische Beschaffenheit. 

Die petrographische Beschaffenheit des Hauptanhydrits, 
der Salztone und des Kalilagers ist innerhalb der Dislokations- 
zonen gegeniiber den Schollenteilen weder in chemischer noch 
in physikalischer Beziehung yerandert, dagegen zeigen die Stein- 
salzmassen der DurchspieBungsriicken weitgehende innere Um- 
formungen, die in genauer Abhangigkeit von ihrer Position 
innerhalb der gefalteten Masse, ihrer tektonischen Position, 

stehen. 
In den Staupartien des Faltenkerns tritt ,Stausalz“, in den 

Zerrpartien der Faltenschenkel dagegen ,Zerrsalz“ auf. 

Beide Salzarten charakterisieren sich in folgender Weise. 

Stausalz:Anormal weiterAbstand der, Jahresablagerungen“, 
aphydritreicher und anhydritarmer Salzpartien; groBe Augen 
yon Krystallsalz in den letzteren manchmal mit Entmischungs- 
hauten yon Anhydritsubstanz an der Aufenflache; Krystallkorn 

durchweg sehr grob; Gestein sehr spréde. 

Zerrsalz: Aufeinanderfolge anhydritarmer und anhydrit- 
reicher Salzpartien in kurzen Abstiinden; Bildung von jahresring- 
abnlichen Anhydritlagen (durch.enge Aneinanderlagerung der bei 
Abgabe der Na Cl-Substanz nach dem Faltenkern und Falten- 
kopt zuriickgebliebenen Anhydritflocken); verfilate Masse gersten- 
korngroBer fluidal gestreckter Krystallchen; Schrammung gréBerer 

Krystalle; Gestein auBerst zih. :. 
_  Zwischen beiden Grenzfallen gibt es alle erdenklichen 
Uberginge. 

Aus der Gesamtheit der Beobachtungen iiber die auBere 
und innere Umformung der Salzlagerstitte in den Dislokations- 
zonen geht hervor, da8 es sich hier nicht um lokale Er- 
scheinungen, sondern um GesetzmaBigkeiten handelt, die 
sich, wie wir nun sehen werden, bei der Dislozierung der 
permischen Salzlagerstatten auch in andern Gebieten offenbaren. 
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Aufschlisse Hannéverscher Kaliwerke. 

Normalprofil. 

Die Summe der Beobachtungen iiber die Folge und petro- 
graphische Beschaffenheit der Schichten in den yom Verfasser 
befahrenen hannoéverschen Kaliwerken ergab folgendes Normal- 
profil: 

( obere { Steinsalz 
fs | dri ingore | Oe 

Salzfolge | Steinsalz 

ae x untere | Jiingerer Kalihorizont (Sylvinit) 
estens Stufe | Ubergangszone (Kieseritregion) 
200 m | Steinsalz 

| Hauptanhydrit 

Altere Grauer Salzton 
Salzfolge | Alterer Kalihorizont, Hauptsalz (Hartsalz als Pro- 

! 
! min- dukt der Umformung) 

destens | Ubergangszone (Polyhalit- und Kieseritregion) 
300 m Steinsalz 

Die verschiedenen Jiingeren Steinsalzhorizonte sind sehr 
charakteristisch ausgebildet und zum Teil durch Ton- und 
Anhydritschichten noch weiter gegliedert. 

Innerer Bau der Salzriicken. 

Die Faltenbildung im Innern der in Mitteldeutschland 
auftretenden Salzriicken, mochten diese nun den Kern breiter 
Sattel bilden oder in Spalten zwischen ebenflachig lagernden, 
nur randlich emporgeschleppten jiingeren Gebirgsschichten steil 
aufragen, zeigte immer dieselbe Tendenz wie in den Schéne- 
becker Miniatur-Dislokationszonen. 

In Fig. 11 sind die verschiedenen in einer breiteren Spalten- 
zone zu beobachtenden Formen des Faltenwurfs in einem Bilde | 
vereinigt; Fig. 12 gibt das Schema des Grundrisses eines Teils 
einer solchen Zone in einem Horizonte wieder, wo das Altere 

und Jiingere Kalilager in abbauwiirdiger Machtigkeit ange- 
schnitten sind. 

Das Wesentliche der inneren Faltenbildung ist immer eine 
DurchspieBung des Hauptanhydrits und der Jiingeren Salzfolge 
von sbiten des Alteren Steinsalzes!). Modifikationen ergeben 

1) Eine ,Uberfaltung* im Sinne Srmes ist nirgends zu beob- 
achten gewesen. Sriiie, Uberfaltungen im hannoverschen Salzgebirge, 
4. Jahresbericht d. Niedersichs. Geol. Vereins 1911. 
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sich lediglich durch die hodhere Intensitat der Faltung (z. B., 
-wie aus Fig. 11 zu entnehmen ist, tropfenformige Abschniirungen 
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Idealer Querschnitt durch einen Hannéverschen Salzriicken (Spaltzone). 

eo Zeichenerklarung: 
Alteres Kalilager als Hartsalz: H, als Hauptsalz: C, Kj Jingeres Kalilager 
(Sylvinit), y Residualbildungen im Salzkopf (Gyps, Letten, Schollentrimmer); 

ubrige Signaturen siehe Fig. 2a—c. 

Big: 

Schematischer Horizontalschnitt durch einen Hannéverschen Salzriicken 
in einem Niveau, in welchem das Altere (Ka) und Jiingere (Kj) Kali- 

lager vorkommt. 

des Alteren Steinsalzes, Stringe des Alteren Kalihorizonts 
(carnallitisches — oder Hartsalz), die zwischen Jiingerem Stein- 
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salz liegen und daher vielfach falschlich fiir Jiingere Kalilager *} 
gehalten werden, Verdopplungen des Jiingeren Kalihorizonts zu 
gewaltigen Lagern, Stauungen des Roten Salztones, die manchmal 
irrttiimlich fiir Buntsandsteinletten angesehen werden, Langs- 
und Querverwerfungen usw.) 

Petrographische Beschaffenheit — Tektonische Position. 

Infolge der um das Zehn- bis Zwanzigfache hoéheren Inten- 
sitat der Dislozierung im Hannoverschen konnten die Beob- 
achtungen iiber die Wechselbeziehung, die zwischen dieser 
Intensitat und der von der petrographischen Beschaffenheit 
der Schichten des Normalprofils abweichenden Beschaffenheit 
der Schichten besteht, wesentlich vervollstandigt und erweitert 
werden. 

Denn einerseits treten bei dem schon im Graf Moltke 
Schacht plastisch reagierenden Steinsalz die Kontraste zwischen 
Zerr- und Staumassen noch starker hervor, anderseits wird im 

Hannéverschen an Stellen besonders intensiver Faltung auch 
bei den Anhydriten und selbst dem Alteren Kalihorizont?) die 
Grenze der Sprédigkeit itberschritten, und es findet eine plastische 
Reaktion, d. h. eine bruchlose Verbiegung des Gesteins unter 
Verainderung seiner physikalischen und chemischen Beschaffen- 

- heit statt. 
Steinsalz. 

Staumassen des Alteren Steinsalzes in den Sattelkernen 
und des Jiingeren im Muldentiefsten zeigen die intensivsten 
Umkrystallisierungen und Kntmischungen. In Bergemiihlen, die 
im Sattelkern angelegt sind, bricht das Salz unter Bergschligen 
ins Ort. 

Zerrmassen des Jiingeren wie des Alteren Steinsalzes an 
den Sattelflanken sind zaihe wie Leder, machen die Keilhaue 
stumpf und erfordern die vierfache Menge Sprengstoff bei der 
Hereingewinnung gegentiber normalem Salz. 

Der Unterschied zwischen Zerr- und Staumassen ist so be- 
trachtlich, daB es méglich ist, auf Grund der petrographischen 

1) Auf solche irrtiimlichen Identifizierungen ist z. B. die unzu- 
treffende Aufstellung der Schichtenfolge im oberen Allertal zuriick- 
zufihren, die von Becx in der Inauguraldissertation: Petrographisch- 
geologische Untersuchung des Salzgebirges an der oberen Aller im 
Vergleich mit dem Staffurter und hannéverschen Lagerstattentypus 
(Berlin 1911) gegeben ist. 

7) Auch im Jingeren Kalihorizont sind in vielen Fallen Um- 
krystallisierungen nachgewiesen, doch sind die Untersuchungen dartiber 
noch nicht abgeschlossen. 
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_ Bestimmung des Steinsalzes in einem Aufschlu8 einen Riick- 
schlu8 auf die tektonische Position desselben zu ziehen. 

Man kann so zum Beispiel nach der Beschaffenheit des 
_ Alteren Steinsalzes — ob Stau- oder Zerrsalz — in regelmiabig 
gebauten breiten Falten die Entfernung des nachsten Kali- 

_horizonts der Alteren Salzfolge abschitzen, Verwerfungen auf- 
finden, die die Lagerstitte durchqueren und eventuell zu 
Wassereinbriichen fiihren kénnen (vgl. in Fig. 11 die Langs- 

- yerwerfung im Kern des Sattels des Alteren Steinsalzes) usw. 

Anbhydrite. 

& Der Hauptanhydrit hat an Stellen, wo er dem Faltungs- 
druck, ohne zu zerbrechen, gefiigig nachgegeben hat, folgende 
inneren Umformungen erlitten: 

Allgemein geht bei Zerrung ebenso wie bei Stauung die 
-ehemals porése Struktur zugunsten einer Verdichtung der 
Masse vollig verloren. 

Die Streckung des Gesteins erfolgt unter Erzeugung 
einer Fluidalstruktur als Folge von Entmischungsvorgingen. 

Die Stauung fihrt zu einer Umschmelzung desselben in 
ein Material von gleichmaBigem feinen Korn und einheitlich 
erauer Farbe, das in klingenden Scherben bricht. 

In einigen Aufschliissen wurde auch die Aggregierung der 
Anhydritsubstanz des Hauptanhydritlagers zu kleinen und groBen 
Krystallen (Aggregate bis zu 2m Durchmesser) beobachtet. 

Die im Steinsalz auftretenden ,,Jahresringe“ zeigen 
stellenweise eine &hnliche Aggregierung der Anhydritbestand- 
teile zu Krystallen, die der Schichtung parallel langsgestreckt 
sind. Die bis dahin zusammenhangende Anhydritschicht wird 

- bei diesem Vorgang der Verdichtung in einzelne Stiicke zerlegt. 

Kalilager. 

Der Altere Kalihorizont!) tritt in den fraglichen Aufschliissen 
sowohl als Hauptsalz (Carnallit + Steinsalz + Kieserit), wie 
als Hartsalz?) auf. Wahrend das letztere fast ausnahmslos 
schichtig, selten einmal breccienhaft ist, zeigt das Hauptsalz 
nur vereinzelt die lagige Struktur. In der Regel besteht es 

aus einem Gemenge von gréSeren und kleineren Brocken der 
-einzelnen im schichtigen Hauptsalzlager vorhandenen Horizonte, 
die in einer aus den drei wesentlichen Bestandteilen desselben 

") Die Untersuchungen tber dynamometamorphe Verinderungen 
des Jiingeren Kalilagers (Sylvinit) sind noch nicht abgeschlossen. 

) Unter ,,Hartsalz‘‘ werden in der Praxis verschiedenartige Mineral- 
kombinationen verstanden. Der wesentliche Unterschied vom Haupt- 
salz ist der Mangel an Chlormagnesium. 
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gebildeten Grundmasse liegen. Diese Brocken haben vielfach die 
Form von Rollstiicken. Oft sieht man aber auch plattenférmige 
Partien mit abgerundeten, z. T. aber auch scharfen Kanten. 
(Gemenge-Hauptsalz = dem ,,Hauptsalzkonglomerat und ,,Ge- 
mengecarnallit’ anderer Autoren (s. Seite 140 ff.).) 

Uber die Identitét dieser drei verschiedenen Ausbildungs- 
tormen des Alteren Kalihorizonts haben von jeher Zweifel nicht 
bestanden. 

EverpDinG') fafSte auf Grund seiner ,,Deszendenztheorie“, 
die von speziellen Untersuchungen im Sta8furter Sattel ausging, 
,,.auptkonglomerat‘* und MHartsalz auch im Hanndverschen 
als Umlagerungsprodukte zerstérter Hauptsalzmutterlager, also 
als allochthone Bildungen auf. Hauptsalzkonglomerat, ge- 
kennzeichnet durch die gerundete Form der einzelnen Gemeng- 
teile, ist nach dieser Theorie das Residuum mechanisch zer- 
stérter und aufbereiteter, Hartsalz dagegen der Niederschlag 
chemisch geléster Hauptsalzlager nach vorheriger Fortfiihrung 
ihres Chlormagnesiumgehalts. Die Deszendenztheorie befand 
sich im letzteren Falle bewuSt im Gegensatz zu den Forde- 
rungen der chemischen Forschung van 1” Horrscher Richtung, die 
eine Temperatur von iiber 72° als Vorbedingung fiir die Ausfallung 
des Hartsalzes aus chlormagnesiumarmen Loésungen ansieht. 

Der heutigen Anwendung der Deszendenztheorie auf das 
hannoversche Gebiet, das ja seinerzeit nur sehr mangelhaft 
aufgeschlossen war, stehen folgende tatsichlichen Beobachtungen 
entgegen. 

1. Fiir die hannéverschen Hartsalze ist das Zusammenvor- 
kommen mit Chlormagnesiumlauge charakteristisch. Diese Lauge 
sitzt entweder im Hauptanhydrit und Grauen Salzton oder im 
Jiingeren, ja selbst im Alteren Steinsalz, diese Schichten durch- 
trinkend (bis 9 Proz. sind beobachtet worden), oder in schlotten- 
formigen Hohlraumen derselben. 

Kine Fortfiihrung von Chlormagnesiumlauge aus dem Be- 
reich des Alteren Kalihorizonts hat also in diesen Fallen 
offenbar nicht stattgefunden. 

2. Die runde Form der einzelnen Bestandteile des Gemenge- 
Hauptsalzes ist nicht unbedingt das Charakteristikum eines 
,Hauptsalzkonglomerats‘‘, sondern kann auch bei einer Zer- 

quetschung des Hauptsalzlagers entstehen (vgl. die Beobach- 
tupgen im Graf Moltke Schacht Seite 135, Abs. 2). 

3. Hartsalz und Gemengehauptsalz kommen fast in jedem 
hannéverschen Kaliwerk unmittelbar nebeneinander vor, wie 

1) EverpineG, a. a. O. 
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wir spiter noch sehen werden. Die Art dieses Nebeneinander- 
vorkommens wiirde eine gré8ere Anzahl unmittelbar aneinander- 
srenzender kleiner deszendenter Becken voraussetzen, in denen 
teils ein nicht chemisch geléstes Gerélle mit Chlormagnesium- 
gehalt, teils ein chemisch geléstes Material ohne Chlormag- 
nesiumgehalt abgesetzt sein miiBte. Das ist unwahrscheinlich. 

ARRHENIUS und LacuMAnn') geben folgende Erklarung 
einer autochthonen HEntstehung des ,,Gemengecarnallits“ und 
der Hartsalzlager: 

Bei der Sedimentierung der Salzlagerstatte bei einer Tem- 
peratur von 10° C habe sich als wesentlichster Bestandteil des 
Kalihorizonts eine Kainitregion gebildet. Diese Kainitlager- 
statte sei, als nach der Keuperzeit die sich immer hoéher auf- 
tiirmende Masse der jiingeren Sedimente allmahlich einen tiber- 
maBig hohen Druck und eine Temperetur von tiber 70°C erreicht 
habe, geschmolzen. 

Aus der Schmelze sei ne Anwesenheit gentigender Mengen 
von Chlormagnesiumlauge Carnallit, bei einem Mangel daran 
Hartsalz entstanden. Die Ta pega raeneS des Carnallits sei zum 
groBen Teil unter Zerstérung der lagigen Struktur des Ge- 
steins vor sich gegangen (,,Gemengecarnallit‘‘). 

AuB8erdem halten es die beiden Autoren fiir auSerordentlich 
naheliegend, fiir gewisse Carnallite eine urspriingliche 
Entstehung anzunehmen. | 

Dem einen theoretischen Erfordernis dieser auf van 1’ Horr- 
schen Forschungsergebnissen fuBenden Erklarung, daf die Hart- 
salze dort auftreten muBten, wo nicht geniigend Chlormagnesium- 
lauge zur Hrzcugung von Carnallit vorhanden war, steht im 
Hannéverschen ebenfalls das oben schon mitgeteilte Ergebnis 
tatsaichlicher Beobachtungen entgegen. 

Vor allem beriicksichtigt diese Theorie jedoch nicht die 
unabweisbare Beziehung, die nach den im folgenden mitgeteilten 
Beobachtungen des Verfassers zwischen der <Ausbildung des 
Alteren Kalihorizonts als Hartsalz oder als Gemenge-Hauptsalz 
und der jeweiligen tektonischen Position derselben besteht. 

Theorie der Bildung von Hartsalz und Gemenge-Hauptsalz 
aus schichtigem Hauptsalz. 

Der Verfasser selbst geht bei der Identifizierung der drei 
Ausbildungsformen des Alteren Kalilagers im Hannéverschen von 
dieser letzteren Beobachtung aus. 

1) Arruentus und Lacamann: Die physikalisch-chemischen Be- 
dingungen bei der Bildung der Salzlagerstatten und ihre Anwendung auf 
geologische Probleme. Geol. Rundschau 1912, Bd. III, Heft 3. 
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Diese Hartsalze kommen namlich ‘in der Regel in ganz 
oder teilweise abgeschniirten Faltenteilen vor, und zwar: 

in erster Linie in Tauchfalten (Fig. 13), 
ferner in abgeschniirten Sattelképfen (Fig. 14), 
schlieBlich an scharfen Umbiegungen der Lagerstitte im ~ 

Streichen. 
Das Gemenge-Hauptsalz dagegen tritt vorwiegend in breit 

entwickelten Sattelképfen (Fig. 15) und an Schenkeln breit 
angelegter, nicht tiberkippter Sattel auf. 

ji Bei den schmalen stark ausgezerrten Faltenschenkeln, die 
teils aus carnallitischen-, teils aus Hartsalzen bestehen, ist es” 

om Naa . 
Me hilar igi a. nk. Cr 

y « teen eee 

Fig. 13. Fig. 14. Fig. 15. 

Typische Hartsalzvorkommen. Typisches Gemenge- 

Tauchfalte. Abgeschniirter Hauptsalz- 
Sattelkopf. vorkommen. - 

Zeichenerklarung siehe Fig. 11 und 2a—e. 

bisher nicht gelungen, eine GesetzmaBigkeit festzustellen, zumal 
einerseits eine posthume Carnallitisierung der Hartsalzstreifen, 
anderseits eine posthume Umwandlung der Carnallite in Hart- 
salz eine groBe Rolle spielt. 

An einem Beispiel, das in Fig. 16 skizziert ist, lassen sich 
die geologischen Bedingungen des Nebeneinandervorkommens 
von Gemenge-Hauptsalz und Hartsalz naher erlautern. 

Wir sehen hier einen Sattel des Alteren 'Steinsalzes, in - 
dessen Kern eine véllig abgeschniirte Falte der Jiingeren Salz- 
folge eingetaucht ist. 

Die einzelnen stratigraphisch miteinander zu idemtiia rem 
den Lagerteile unterscheiden sich nun ganz wesentlich von ein- 
ander, je nachdem sie an den breiten Sattelflanken oder inner- 
halb der Tauchfalte vorkommen. 

Sattelflanken. An den Sattelflanken tritt der Kali- 
horizont in Form michtiger langgestreckter Linsen auf und 
setzt sich aus Triimmern des Hauptsalzlagers zusammen, die viel- 
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fach eine kugelige Form haben, vielfach aber auch — besonders 
was die Steinsalzbinke anlangt — langgestreckt mit gerundeten 
oder eckigen Kanten der Schichtung parallel angeordnet sind. 
Der Hauptanhydrit (nebst wenigen Triimmern des Grauen 
Salztons) liegt in kleinen und gro8en Bruchstiicken an der Ober- 
flache des Kalihorizonts. Er zeigt hier die typische flockige 
Ausbildung mit kleinen zelligen Hohlraumen, die durch Stein- 
salz ausgefillt sind. 

~ Tauchfalte: Innerhalb der Tauchfalte besteht das Kali- 
lager aus Hartsalz, das, im Muldentiefsten gestaut, nach den 
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Schema des Vorganges der Hartsalzbildung durch Uberdruck unter 
Ausquetschung des Chlormagnesiums. 
Zeichenerklarung siehe Fig.11 und 2a—c. 

Schenkeln hin ausgewalzt, sich ebenschichtig ohne Erscheinungen 
des Zerbrechens der Faltenform anschmiegt. Er besteht aus drei 
gut unterscheidbaren Horizonten, die sich, vom Hangenden nach 
dem Liegenden aufgezahlt, folgendermafen charakterisieren: 

oben: 
Reiche Hartsalze mit viel Sylvinnestern in Aufblatterungs- 

zonen; 
Mitte: 

Steinsalzbanke mit sehr schwachen Hartsalzlagen wechsel- 
lagernd; 

unten: 

Arme Hartsalze mit Steinsalzbanken (sehr rein) und 
Zonen vorwiegender Vanthoffitbildung wechsellagernd. 

Uber dem Hartsalzlager liegt eine (auch fiir das Sta8- 
furter Normalprofil charakteristische) Rote Steinsalzbank, tiber 
der der Graue Salzton, der Faltung folgend, der Schichtenfolge 
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konkordant eingeschaltet ist. Er tragt an der unteren Grenz- 
flache gewaltige Harnische, an denen das Hartsalzlager sich 
glatt ablost. 

Der massive Hauptanhydrit im Innern der Tauchfalte 
tritt in einer von der normalen Ausbildungsform vdllig ab- 
weichenden petrographischen Beschaffenheit auf, namlich gleich- 
maBig grau getént, feinkérnig, mit duBerst dichter Struktur 
und scherbig zerspringend. 

Die Richtung des Druckes, die in Fig. 16 durch Pfeile be- 
zeichnet ist, erméglichte den Schichten der Sattelflanke ein 
Ausweichen nach oben, also ein Nachgeben nach den Stellen 
geringeren Druckes hin, wahrend innerhalb der Tauchfalte ein 
solches Nachgeben nicht stattfinden konnte. 

Daher mu8 die Starke des auf die Tauchfalte ausgeiibten 
Druckes eine héhere gewesen sein als an den Flanken. 

Zu demselben Schlu8 kommt man auch durch die Uber- 
legung, da8 im Sattelkern — gleichgiiltig ob er Tauchfalten ent- 
halt oder nicht -— Stauungsdruck, an den Sattelflanken Zerrungs- 
druck herrschen mu8. 

Zusammenfassung. 

Auf Grund dieser Beobachtungen der Wechselbeziehung 
zwischen tektonischer Position und petrographischer Beschaffen- 
heit einerseits und der unterschiedlichen Verteilung des 
Dislokationsdrucks in den Partien verschiedener tektonischer 
Position andererseits kommt der Verfasser zu folgender Auf- 
fassung der dynamometamorphen Vorgange. 

An den Sattelflanken und in breit angelegten Sattelkdpfen 
(z. B. Fig. 15) ist den Schichten die Ausweichméglichkeit ge-. 
geben. Der Druck erschépfte sich daher mit der Zertriimmerung, 
Anhaufung und Auszerrung der Lagerstatte, ohne deren petro- 
graphische Beschaffenheit zu verandern (Gemenge-Hauptsalz, 
normaler Hauptanhydrit in Fetzen) — spréde Reaktion:! 

In ganz oder teilweise abgeschniirten Faltenpartien (z. B. 
Fig. 18 u. 14) dagegen, wo die Schichten nicht die Méglich- 
keit hatten, dem Druck auszuweichen, entstand ein Uber- 

druck. Dieser mufte sich notwendigerweise in Warme (VAN 7” 
Horrsche Forderung: Temperatur iiber 72° C) umsetzen und 
gemeinschaftlich mit dieser die chemischen und physikalischen 
Umformungen der Salzhorizonte bewirken, unter denen allein- 
eine schmiegsame Faltung der Schichten méglich war. (Hart- 
salzbildung unter Ausquetschnng des Chlormagnesiums; Varietat 
des Hauptanhydrits) — plastische Reaktion. « 
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Hiermit ist ebenfalls eine autochthone Erklarung fir das 
Nebeneinandervorkommen der drei Variationen des Alteren 
Kalihorizonts im Hannéverschen gegeben. Ob das (schichtige) 
Hauptsalzmutterlager, aus welchem Gemenge-Hauptsalz und Hart- 
salz bei der Faltung entstanden sind, bei seiner urspriinglichen 
Ausfallung die jetzige oder eine andere Beschaffenheit gehabt 
hat, diese Frage wird hier zunachst offen gelassen. 

Chlormagnesiumlaugen, die ihre Entstehung der Aus- 
quetschung aus Hartsalzlagern verdanken, sind — die Richtig- 
keit der Vorstellung angenommen — yollkommen unschadlich 
fiir den Bergbau. Sie kénnen, soweit sie in Schlotten vor- 
kommen, abgezapft werden, und die Hohlraume kann man durch 
NachschieBen und Verfiillen sozusagen plombieren. Dann 
k6nnen die benachbarten meist sehr reichen Hartsalzvorkommen 
ohne Besorgnis abgebaut werden. Diese Laugen stehen nicht 
unter einer der Teufe entsprechenden Spannung. Sie strémen 
vielmehr unter Driicken aus, die, wie einige Beobachtungen 
ergeben haben, ihrer Position innerhalb der Falte entsprechen. 
So flossen in einem Falle auf derselben Sohle etwa 700 m unter 
Tage im Kern der Falte die Laugen mit 90 atm, am Schenkel 
derselben Falte unter nur 30 atm. aus. Diese Laugen enthalten 
in der Regel kein NaCl und K Cl. 

Kine andere, ebenfalls im Hannéverschen vorkommende Art 
der Hartsalzbildung, die vielfach mit der eben skizzierten ver- 
gesellschaftet auftritt, ist diejenige, welche durch Fortfiibrung 
des Chlormagnesiumgehalts aus dem MHauptsalzlager durch 
Lésungen entsteht, die von tiber Tage in die Lagerstatte gelangen. 
Die Lésungen fressen sich besonders gern in einem carnallitischen 
von Verwerfungsflichen begrenzten Kalihorizont nach unten 
durch, Chlormagnesiumlaugen auf ihrem Wege zuriicklassend. 

Auch diese Laugen sind dem Bergbau nur dann gefahrlich, 
wenn sie noch heute unter dem der Teufe entsprechenden 
hydrostatischen Druck stehen. Bei geringeren Driicken mu8 
auch in diesem Fall angenommen werden, da8 eine Kommuni- 
kation mit dem Deckgebirge nicht mehr besteht, daB also eine 
AbschlieBung des Zufuhrkanals durch V erknetung der Steinsalz- 
massen stattgefunden hat. 

3. Aufere Formgebung. 

Der innere Bau der im Hannéverschen zwischen zerspaltenen 
jiingeren Gebirgsschichten riickenformig auftretenden permischen 
Salzmassen zwingt zu der Vorstellung, da8 auch die 4uBere 
Form dieser Salzriicken mit durch das Phanomen der Durch- 

spieBung bestimmt ist. 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 10 - 
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Das Einstrémen der DurchspieBungsmassen der Salzlager- 
stitte in die Dislokationszonen mu8 notwendigerweise, mit 
einer Entziehung derselben unter den Deckgebirgsplatten ver- 
bunden sein (vergl. die Beobachtungen im Graf Moltke Schacht 

Seite 133, Abs. 2). 
Der Vorgang wird durch die nachstehend an der Hand der 

Figur 17 gegebene iiberschlagige Berechnung erlautert. 
Zwei Dislokationszonen von 4 und 2 km Breite begrenzen 

eine 16 km ee Gebirgsscholle. Diese Scholle ist 2000 m, die 

Me qt ae 

Schema der Sr emeea ey die durch die Aufpressung der 
plastischen Steinsalzmassen in die Dislokationszonen in eimem gr6Beren 

Gebiete hervorgerufen werden. 

Salzlagerstitte, auf der sie ruht, 500 m miachtig. Nachstehend 
sind die Steinsalzmassen hewn welche in einen 1 km breiten 
Streifen anstehen. 

Unter der Schichtenplatte waren vor der Dislozierung vor- 
handen: 

16 <'/,><1=8 ckm. 

Ks befinden sich nach der Dislozierung in 

a) der linken Dislokationszone 2><2><1= 4 ckm 
Db) merechten is Ix2x1=2 

a+b zusammen 6 ckm. 

wy) 

Unter der Schichtenplatte befinden sich somit nach der 
Dislozierung nur noch 8 — 6 = 2 ckm Steinsalz, die sich aller 
Wabrscheinlichleeit nach in der in der Skizze angegebenen 
Weise verteilen. 

Das urspriinglich durch tektonische Ursachen veranlaBte 
Hinstr6men der Salzmassen nach den Dislokationszonen und 
das damit verbundene Fortstrémen derselben unter den plattig 
lagernden Schollenteilen mu8 ein Nachsinken der Schollen im 
Schwerpunkt und ihre Aufkippung an den Randern zur Folge 
haben. 
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Diese Art Schollenbewegung ist somit bedingt durch die 
Inhomogenitat (riicksichtlich der Kohasionsyerhaltnisse) des 
dislozierten Schichtenverbandes. Sie muB8 bei der Faltung des 
deutschen Bodens eine wesentliche formbestimmende Rolle 
gespielt haben. 

Genesis. 

Nach den yorstehenden Ausfiihrungen erscheint es erklarlich, 
wie aus dem eingangs mitgeteilten Normalprofil bei den Faltungs- 
yorgangen die mannigfachen Variationen entstehen kénnen, die 
man in den Aufschliissen der Hannéverschen Kaliwerke antrifft. 

Die Altere Salzfolge ist, wenn die Variationen des Stein- 
salzes wie des Kalihorizonts dynamometamorpher Entstehung 
sind, in demselben Sinne eine Mutterbildung wie die Sta8furter 
Altere Salzfolge'). 

Die Jiingere Salzfolge ist im Hannéverschen erheblich 
reichhaltiger aufgebaut als bei StaSfurt. Die Stellung des 
sylvinitschen Kalihorizonts im Schichtenverbande und die 
EKinleitung desselben mittels einer Kieseritregion weisen der 
chemischen Forschung die Aufgabe zu, die untere bis an den 
Roten Salzton rechnende Partie der Jiingeren Salzfolge darauf- 
hin zu untersuchen, ob man in ihr nicht vielleicht eine organogene, 
den natiirlichen Ausfallungsbedingungen entsprechende Bildung 
zu erblicken hat. 

Zur Erklarung der hannéverschen Salzriicken seitens ver- 
schiedener Autoren. 

Der Verfasser hat, wie aus den vorstehenden Ausftihrungen 
hervorgeht, im Wesentlichen analoge Vorstellungen iiber die 
auBere Formgebung von Salzriicken wie Beyscutac, MRAZzEC?) 

und Hargorr. Es ist jedoch zu anderen Ergebnissen gekommen 
wie LACHMANN und STILLE. 

LacuManns Standpunkt neuester geht aus seiner Schrift 
~Beitrage zur Plastizitatsfrage“?) hervor. Er prazisiert sich 
dahin: 

»Am Steinsalz lieB sich feststellen: 
a) daB die plastische Umformung des Materials gegentiber 

der Umformung durch Liésungsumsatz (Rekrystallisation) quanti- 
tativ, d. h. als geologischer Faktor keine Rolle spielt; 

") Vergl. Scutnemann a. a. O. 
?) Mrazec: Uber die Bildung der Rumanischen Petroleumlager- 

statten, 1910, -Auszug aus den den Mitgliedern des Internationalen 
Petroleumkongresses in Bukarest 1907 gewidmeten Druckschriften. _ 

3) Centralblatt fiir Mineralogie, Geologie usw. 1912, Nr. 24, Seite 745 
bis 757. 

10* 
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b) daB die Ursache der Deformation nicht in regionalen 
gebirgsbildenden Kriaften, sondern in Vorgangen der Selbst- 
umformung (Autoplastie) der Salzmassen gesucht werden muB, 
Als wesentliche autoplaste Faktoren hat ArRuENIUS thermische 
Volumenainderungen und den Auftrieb des spezifisch leichten 
Salzes bezeichnet.“ 

Diese Feststellungen Lacumanns stehen im kontraren Gegen- 
satz zu den Beobachtungen, die der Verfasser im Graf Moltke 
Schacht und in hannéverschen Kaliwerken gemacht hat, die ja, 
wie wir oben gesehen haben, dahin gehen, da8’ die Salzriicken 
ihre a4ufere und innere Formung und Umformung der besonderen 
Wirkungsweise verdanken, die Dislozierungen eines gemischt- 
plastischen Schichtenverbandes hervorrufen. 

Wo der Verfasser Rekrystallisationserscheinungen beobachten 
konnte, vermittelt durch die in der Lagerstatte sitzenden Chlor- 
magnesiumlaugen oder Wasser, die auf Spalten von tiber Tage 
in die Lagerstatte gelangt waren, waren sie posthumer Natur, 
d. h. also eingetreten nach vollendeter Aufpressung und Faltung 
der Salzlagerstitte. 

Der Gegensatz zwischen der Auffassung des Verfassers und der 
von LACHMANN vertretenen wird nicht etwa dadurch abgeschwacht, 
daB in beiden Fallen eine verschiedene Auslegung des Begriffs 
der Plastizitat besteht. Denn LacHMAnn fihrt als Beispiele 
fiir die plastische Umformbarkeit von Mineralien im 
Laboratorium die bekannten Plastizitatsexperimente von 
Kick, Rinne, ADAMS und MILcuH an. 

Und diesen stellt er als einziges von ihm im Hannéverschen 
beobachtetes Beispiel plastischer Umformung des Steinsalzes 
eimen Aufschlu8 des Kaliwerks ,Niedersachsen“ gegeniiber. 
Was hier als vereinzelter Fall hingestellt wird, ist, wie aus 
den obigen Ausfihrungen hervorgeht, eben die Regel im Innern 
der hannéverschen Salzriicken. 

STILLE schreibt der Plastizitat der Salzmassen wohl bei 
der ,inneren Ausgestaltung“ des Salzgebirges einen bedeutsamen 
Hinflu8 zu, stellte aber bisher') die Notwendigkeit, aus dieser 
Plastizitéat heraus auch das ,Aufsteigen des Salzgebirges an 
sich“ zu erklaren, in Abrede. Er fihrt es vielmehr auf eine 

,steigerung der Heraushebung des Sattelkerns‘, d. h. auf 
Vorgange, die das Hangende und Liegende der Salzlager- 
statte annaihernd konform betroffen haben, zuriick. Ware 
die letztere Vorstellung richtig, so mii®te in den Aufschliissen 
der hannéverschen Kaliwerke, die oft bis 700 und 800 m Tiefe 

') Ste: Das Aufsteigen des Salzgebirges. Zeitschr. f. prakt. 
Geologie, XIX Jahrg. 1911, Heft 3, S. 98 u. 99. 
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herabgehen, einmal im Kern der Falten des Alteren Steinsalzes 
Mittlerer Zechstein angetroffen worden sein. Das ist bisher 
nirgends der Fall gewesen. 

Abgesehen davon laBt sich aber auch logischerweise innere 
und auBere Formung der Salzmassen nicht von einander trennen; 
denn DurchspieBung des Hauptanhydrits von seiten des Alteren 
Steinsalzes und DurchspieBung der Triasdecke und noch jiingerer 
Sedimente yon seiten der gesamten permischen Salzfolge sind 
im Wesen ganz die namlichen Phanomene. 

Als notwendige Folge der Annahme des plastischen 
Kinstrémens der Salzmassen in die Dislokationszonen ergeben 
sich Senkungen und Hebungen des deutschen Bodens zwischen 
derartigen Dislokationszonen, die nur indirekt tektonischen 

Ursprungs sind und sich insbesondere nicht auf die unter der 
Salzlagerstatte liegenden Schichten der Erdrinde erstrecken 
(Bigs 17). 

Dieses Moment hat Sritie bei seinen Ausfiihrungen iber 
die ,Mitteldeutsche Rahmenfaltung“!) nicht beriicksichtigt. 

Praktische Bedeutung des Untersuchungsergebnisses fiir 
den hannéverschen Bergbau. 

Aus diesen Beobachtungen und Anschauungen ergeben sich 
aber, wie wir oben (S. 138, Abs. 4, S. 139, Abs. f und S. 145, 
Abs. 2 u. 4) schon gesehen haben, auch Folgerungen, die fiir den 
Bergbau in wirtschaftlicher Hinsicht von Bedeutung sind. 

Die EHinfachheit des hannéverschen Normalprofils und die 
GesetzmaBigkeit des inneren Faltenwurfes begriindet die Miéglich- 
keit, durch genaue Kartierung der einzelnen Sohlen eines Berg- 
werks und an der Hand der hiernach konstruierbaren Schnitte 
sich ein naheres Bild von den Lagerungsverhaltnissen zu machen. 

Die Kenntnis des Faltenwurfs (Verteilung von _ ,Zerr-“ 
und ,Stausalzmassen“) wiederum erméglicht die AufschlieBung 
der in der Regel auf die Mulden und Sattel beschrankten 
regularen oder angestauten Partien der Edelsalze. 

Anwendung des Untersuchungsergebnisses auf die iibrigen 
Gebiete permischer Salzaufschliisse. 

Wir haben gesehen, daf. eine Dezimierung des Normal- 
profils und eine plastische Umformung der Salzlagerstitte nicht 
nur in den Zonen der Aufpressung derselben, sondern auch in den 

') Stize: Die mitteldeutsche Rahmenfaltung. Dritter Jahresbericht 
des Niedersichs. Geol. Vereins, 1910, S. 141 ff. 
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unter Schollenplatten ebenflachig ruhenden Lagerstattenteilen 
stattfinden karn (vgl. Fig. 2c, 4, 5 (Alteres Steinsalz) und 17). 

In Gebieten, die zwar jetzt eine mehr oder minder horizontale 
Lagerung der permischen Salzlagerstatte zeigen, aber in postdy- 
adischer Zeit einer Faltung und Verschiebung der Schollen unter- 
legen sind, wie das Siidharz-Thiiringer Becken, das Werra-Fulda 
Gebiet, sowie die Gegend der niederrheinischen Zechsteinsalzvor- 
kommen, mu8 daher mit derartigen Bewegungen und dynamo- 
metamorphen Veranderungen der Salzlagerstatte, zu denen noch 
flache Uberschiebungen hinzukommen, gerechnet werden. Aus 
dem Werra-Fulda Gebiet beiliufig haben dem Verfasser zahl- 
reiche Bohrkerne vorgelegen, die sehr charakteristisch ausge- 
bildetes Zerrsalz enthielten. 

Weitere Untersuchungen des Verfassers befassen sich daher 
mit der Frage, ob vielleicht die Abweichung der Schichtenfolge 
dieser Gebiete von dem Sta8furt-Hannéverschen Normalprofil durch 
Ausquetschung (Dezimierung des Normalprofils) und flache Uber- 
schiebung (Verdopplung des Normalprofils) entstanden sein mag. 

Schon jetzt aber mu8 bei der kritischen Beurteilung der 
iiber die genannten Gegenden veriffentlichten wissenschaftlichen 
Arbeiten') beriicksichtigt werden, da8 fiir die Erk]arung der Ab- 
weichungen der Schichtenfolgen dieser Gebiete von dem Staffurt- 
Hannoéverschen Normalprofil au8er einem Facieswechsel, einer 
deszendenten Umlagerung und der Ablaugung nicht in letzter 
Linie die plastische Umformung der Salzmassen in Erwagung 
zu ziehen ist. 

') Z. B. Wownsrorr und Frrecet: Die Zechsteinsalze des Nieder- 
rheinischen Tieflandes, Glickauf 1912, S. 89ff. Diese Autoren kommen 
durch Nichtbericksichtigung dieser Méglichkeit der Umformung unter 
anderen zu dem SchluB, da ,Schollenbewegungen z. T. bereits in der 
Zechsteinzeit stattgefunden haben‘. 

Manuskript eingegangen am 95. Februar 1913.} 
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3. Aptyvchen von den Cap Verdeschen Inseln. 

Von Herrn Epw. Hennie in Berlin. 

(Hierzu Tafel II.) 

Herr FRIEDLANDER-Neapel iberbrachte kiirzlich dem 
Berliner geologisch- palaontologischen Institute von einer vul- 
kanologischen Studien gewidmeten Reise nach den Cap Verde- 
Inseln einige Handstiicke von dem im Siidosten der Gruppe 
gelegenen kleineren Hiland Mayo. ODie darin enthaltenen 
schwachen Fossilreste sollten vor allem, wenn méglich, Anhalts- 
punkte fiir gewisse auch in vulkanologischer Hinsicht wichtige 
Altersfragen liefern. Herr Geheimrat BkANCA vertraute mir die 
Sticke zur Bearbeitung an, wofir ich auch an dieser Stelle 
meinen ergebensten Dank zum Ausdruck bringe. 

Kine Hauptfrage konnte auf den ersten Blick befriedigend 
gelést werden: Die Handstiicke waren beweisend fir marines 
Mesozoicum, das bisher von keiner der Inseln dieser Gruppe 
bekannt war. Denn die einzigenerkennbaren Fossilien, 
waren Aptychen. 

Die Wichtigkeit gerade der Insel Mayo fiir die Vorgeschichte 
des Inselgebietes ist schon seit langem erkannt. SUESS schreibt 
dariiber (Antl. d. Erde, Teil Il], S. 156): , Wir verdanken 
DOELTER die unerwartete Entdeckung, daB Mayo zum gro8en 
Teile nicht aus vulkanischen Felsarten, sondern als ein 
Stiick Alteren Landes aus Schiefer und Kalkstein aufge- 
baut ist.“ 

GAGEL schreibt in seiner monographischen Studie itber 
,die mittelatlantischen Vulkaninseln” (Handbuch der regionalen 
Geologie Bd. 7, Heft 4, Heidelberg 1910; S. 7). ,,Ein sehr er- 
heblicher Teil im Osten der Insel wird von 4lteren Hruptiv- 
gesteinen . . . . und alten kristallinen Schiefern . . . . sowie 

von alten, steil (30°) gestellten, ausgedehnten Kalksteinen 
Dolomiten und Sandsteinen gebildet, die z. T. durch Phono- 
lithmassive kontaktmetamorphosiert sind . . . . Hier auf Mayo 
hegt also zweifellos in erheblicher Verbreitung der Rest eines 
alten zerstérten Festlandes vor, der nur verhaltnismaBig wenig 
von jungvulkanischen Produkten bedeckt ist.“ Die erwahnten 



152 

Kalksteine werden also nach den Friedlander’schen Funden 
mindestens z. T. das Mesozoicum reprisentieren'). 

Damit ist eine duferst wichtige Erganzung gegeben zu 
der Entdeckung cenomaner oder turoner Kreide auf der Kanaren- 
Insel Ferro (Hierro) und dem Vorkommen 4hnlicher Kalke auf 
Fuerteventura, wortber Cottreau und Lemoine’) berichteten. 
Denn im Zusammenhange mit den Befunden an der westafri- 
kanischen Kiiste wird aufs neue eine friihzeitige Trennung des 
afrikano-brasilischen Kontinents durch diese Ablagerungen be- 
zeugt. Auch die Zugehorigkeit der Inselgruppe zu einer fest- 
landischen Masse erscheint immer gesicherter. Ich méchte indessen 
den Hauptwert der neuen Entdeckung nicht in den friheren 
Beziehungen zum Kontinente suchen, sondern in den faciellen 
fir die Meereszugehérigkeit wichtigen Verhaltnissen, ins- 
besondere im Hinblick auf die HAuGsche Ausgestaltung der 
Geosynklinaltheorie und seine die Kanaren- und Cap Verde- 
InseIn sehr verschieden behandelnde Karte (Traité de Géo- 
logie 1909, Bd. I, S. 162.) 

Das die Aptychen enthaltende Gestein ist ein diinnschiefriger 
Kalk, der auffallig an die Solnhofer Plattenkalke erinnert, 
auch wie jener neben ganz diinnen starkere Banke aufweist 
und hier und da von Adern auskristallierten Kalkspats durch- 
zogen wird. Kontaktmetamorphe Veranderungen hat das vor- 
liegende Material offenbar nicht erlitten. Auch die fast durchweg 
mit beiden Klappen erhaltenen Aptychen bestarken in ihrem 
AuBern den Eindruck, als handle es sich um Funde aus dem 
bayerischen Tithon. Die Praparation der Sticke gestaltet sich 
schwierig und ist nicht in allen Fallen véllig gelungen. Starkere 
Platten Jassen sich dagegen vom Gestein loslésen und zeigen 
somit beide Seiten. 

Die Identifizierung von Aptychen oder wenigstens eine 
Altersbestimmung auf Grund solcher Identifizierungen ist ein 
etwas fragwiirdiges Unternehmen und kann nur mit allem 
Vorbehalt geschehen. Denn derartige Funde pflegen als unwich- 

") Herr FriepLANDHR hat von dieser meiner Feststellung Herrn 
EK. Sunss in einem Briefe Mitteilung gemacht, der der Wiener Akademie 
vorgelegt werden soll. 

?) Bull. soc. géol. Fr. 1910, 4. sér, Bd. X, S. 267. Ich verdanke 
die Vermittlung dieser wichtigen kleinen Mitteilung Herrn GAGE, der auch 
dariber in KertHacks Zentralbl. f. Geol. 1911 referierte. Die erste 
auf den Stoff beziigliche Notiz fand sich bei Pirarp und Proust (Les 
Iles Canaries, Flore de |’ archip. Paris 1908), denen die Zugehérigkeit 
der Inselgruppe zum Kontinente im Hinblick auf die Flora wichtig 
war. PirarD war auch der Entdecker der Fossilien (Discoidea und Crassa- 
tella), die jene Altersbestimmungen ermdéglichten. 
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tigere Bestandteile zu beschreibender Faunen zumeist recht 
nebenbei abgetan, selten abgebildet zu werden. Jtine mono- 
graphische Behandlung liegt tiberhaupt nur von H. VON MEYER 
vor, dem das Wesen dieser Funde noch keineswegs wohlbekannt 
war. Ja selbst jetzt ist, von alteren irrigen Deutungsversuchen 
ganz zu geschweigen,') Linigkeit tiber die Bedeutung der 
Aptychen scheinbar noch nicht endgiltig erziclt: 

, Da8 heutzutage die Ansicht von der Deckelnatur der Apty- 
chen vielfach geteilt wird, dirfte wohl nur in unserer Unkenntnis 
von der wahren Bedeutung dieses Gebildes begriindet sein“, 
sagt STEINMANN (Vorlauf. Mitteil. iber d. Organis. der Ammo- 
niten 1888, S. 43); er will vielmehr ahnlich wie VALENCIENNES 
(1843) ,,den Aptychus als ein vom Kopfskelette losgeléstes 
Trichterknorpelpaar® aufgefa8t wissen, das ,den kraftigen 
Halsmuskeln zur Insertion dient.“ Denn: ,,Die Aptychen 
passen meist nicht zu der Form der Mindung, und es ist 
undenkbar, da’ sie bei Ammoniten mit visierartig geschlossener 
Miindung als Deckel fungiert hatten,“ (was zahlenmaBig belegt 
wird). In seiner ,, Kinfithrung in die Paldontologie’ (1903, S. 296 
und 1907, S 820) heiBt es dagegen: , Ihre Form stimmt 
i, a. nit der Mundéffoung des Ammoniten, zu dem sie gehdéren, 
tiberein u.s. w. Unter den verschiedenen Deutungen, welche 
der Aptychus erfahren hat, kommt der eines deckelartigen 
Verschlusses der Miindung die gré8te Wahrscheinlichkeit zu.“ 

BLACKMORE (Geol. Magazine 1896, S. 529—338, Aptychi 
from the Upper Chalk) spricht gewisse Aptychen sogar als 
Pro-Ostraca von bestimmten, mit ihnen vereint auftretenden 

Belemniten an, ohne diese Annahme indessen zu_verall- 
gemeinern. 

So ist man denn zur Vergleichung auSer auf Sammlungs- 
stiicke auf die hier und da vereinzelt auftretenden Abbildungen 
angewiesen. Hin methodisches Nachsuchen ist kaum durch- 
fihrbar. TafelmaB’ige Zusammenstellungen finden sich, soweit 
ich tbersehe, bei folgenden wenigen Autoren: 

1829. H. von Meyer: ,Das Genus Aptychus“ Beitr. 
z. Petref.-Funde 3, Taf. 58—59. 

1858—60. PicTET-CAaMPICHE Mat. Pal. Suisse; Terr. 
crét. envir. STe. Croix, Taf. 10. (1868 P.: Melanges paléontol.) 

1862. OppEL: ,,Uber jurassische Cephalopoden“, Palaont. 
Mitt. 3, Taf. 68—74. 

1) Die Altere Literatur hat Picrer (Traité de Paléontologie 1854, 
2. Bd. S. 551) zusammengestellt. Bei ihm erscheinen die Aptychen 
unter den Cirrhipeden; andere faften sie als Zahnplatten von Fischen, 
haufig natirlich auch als Zweischaler auf u. s. w. 
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1896. BLACKMORE: ,Aptychi from the Upper Chalk“. 
Geol. Mag. Taf. 16. 

H. von MEYER teilt die Aptychen (S. 127) nach der Ober- 
flachenskulptur, und nach einem freilich subjektiven Ma8 der 
Héhe und Breite folgendermafen ein: 

A, laevis (glatt) B. gestreift (7mbricatus) 
1. breit (atus) 1. scharf skulpturiert, 
2: lang (longus) | tiefgestreift (profundus) 

|. 2. flachgestreift (depressus) 

Die Ausdriicke profundus und depressus kénnten leicht 
irrigerweise auf die Wéoélbung der Schalen bezogen werden. 
Im itbrigen stellt diese Einteilung aber die tberhaupt bemer- 
kenswertesten Higenschaften nebeneinander. 

Nun wird man kaum erwarten dirfen, da8 eine derartige 
Systematik sich mit der der jeweils zugehérigen Ammoniten 
ohne weiteres decken wird. Bevor jedoch diese Zugehérigkeit 
fiir die Mehrzahl der Aptychen feststeht, 1aBt sich das Schema 
nicht gut anders als nach den eigenen Hauptkennzeichen errichten. 

Um Mi8verstandnissen vorzubeugen und eine einheitliche 
Behandlung der bildlichen Wiedergabe anzubahnen, ist es ndétig, 
sich auf eine bestimmte Terminologie zu einigen. Bisher hat 
lediglich PICTET einige Vorschlage gemacht (Mat. Pal. Suisse. 
S. 46), dem ja aber ebenfalls die wahre Deutung noch ganz fremd 
war. Ich orientiere die Aptychen, deren Form den Mindungs- 
querschnitt der Ammonitenschale mindestens sehr annahernd 
widergibt, in der bei jenen tiblichen Weise. Der , herzférmig 
ausgeschnittene’ Rand ist also der untere, PICTET’s Bezeich- 
nung ,sommet® fir die Ecke, von der aus der Zuwachs erfolgt, 
ist deshalb wenig treffend, man kénnte statt dessen vielleicht 
»Primarecke’ sagen. Die Verbindungskante, an der beide 
Fliigel aneinanderstoBen, mag nach PICTETs Vorschlag Symphy- 
senrand heiBen. Rechts und links von dieser Mittellinie 
wird man am besten nach der mutmaBlichen Lage in der 
Wohnkammer bestimmen, d. h. vom Anblick der konkaven 
Innen-') (oder Hinter-) Seite ausgehend. ,,Breitmindigen“ 
Formen entsprechen Aptychen (z. B. A. laevis), deren Gesamt- 

_ breite mehr betragt als die Héhe, ,hochmiindigen” solche, bei 
denen die Hohe der Breite (d. h. der doppelten Breite des 
isolierten Fligels) gleichkommt oder sie tibertrifft. 

1) Die streng regelrechte Bezeichnung als Hinten und Vorn dirfte 
bei losgelésten Aptychen weniger schnell verstandlich sein und sich 
schwerer einbiirgern als die Bezugnabme auf die in der Form bestehende 
Analogie zu den Zweischalen durch die Ausdricke ,Innen“ und ,AuBen*. 
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Der Symphysenrand ist nach oben hin gewdhnlich leisten- 
artig verstarkt (Innenleiste). Von der Primarecke verlauft 
zuweilen diagonal itiber die Schalen je eine Furche nebst Kiel. 
Letzterer kann sich auch verdoppeln (PICTET, Mat. Suisse, 
Taf. 10, 4) und steht in Beziehung zu den die AuBenseite 

schmiickenden Streifen oder Rippen. Der Umri8 eines 
Fligels kann dreieckig, rhombisch oder rechteckig sein. 

Die Aptychen der FRIEDLANDERschen Sammlung von 
den Cap Verdeschen Inseln sind simtlich ,,hochmindige” 
Formen. Nach Form und Oberflachenskulptur sind folgende 
Typen zu unterscheiden: 

a) Aptychus atlanticus noy. sp. (Tafel Il, Fig. 1.) 

Das besterhaltene Stick ist ein zweiklappiges Exemplar 
mit glatter Innenseite und gut skulpturierter AuSenseite. Die 
Seitenrander laufen dem Symphysenrande parallel, der Umrif 
ist dadurch rhombisch nahezu rechteckig. Hohe: Breite: (ge- 
GamGje=— 2.2: 2 cm: 

Die Berippung zeichnet sich durch eine gut markierte Um- 
biegung in der Diagonalen aus, wie es in dhnlicher aber doch 
abweichender Weise bei A. angu/icostatus PictET ET LORIOL 
des Neokom (Paléont. Suisse, 1858—60, Taf. 10, 3—12) 
und bei BLACKMOREs A. 7'wgosus aus dem Senon (Géol, Mag. 
1896, Taf. 16, 16.) zu sehen ist. Vom Symphysenrande aus 
leicht ansteigend, alsbald in die Horizontale tibergehend biegen 
die Rippen dann einzeln ohne scharfe Knickung schrag nach 
unten um und treten gleichzeitig enger aneinander; der weitere 
Verlauf ist annahrend geradlinig, vor allem tritt kein Anschmie- 
gen an den Aussenrand ein wie bei Aptychus angulicostatus 
und anderen 

Auf der Innenseite sind die wtblichen ganz schwachen 
Anwachsstreifen zu erkennen. 

Ich vermag den Aptychus mit keinem andern bisher 
bekanntgewordenen zu _ identifizieren. Namengebungen bei 
solehen Stiicken kénnen nur provisorisch-praktischen, nicht 
systematischen Wert haben, namlich solange, bis der zugehérige 
Ammonit entdeckt ist. Die Form mag Aptychus atlanticus 
heiBen. Weitere Exemplare dieser Art liegen noch nicht vor. 

b) Aptychus cf. euglyptus.. (Tafel II, Fig. 2.) 

Das gré8te Stick ist nur von der AuBenseite her sicht- 
bar, und ebenfalls noch in beiden im Zusammenhang befind- 
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lichen Klappen erhalten. Seine Berippung unterscheidet sich 
von der des Aptychus atlanticus ganz wesentlich dadurch, 
daB die weitstehenden leicht geschwungenen Rippen in ein- 
fachen Parallelen die Schalen der Langsrichtung nach durch- 
laufen und oben wie unten dem Einschwenken des Schalenrandes 
entsprechend ein wenig umbiegen. JDerartige, auch in den 
Umri8formen, Dimensionen und Proportionen gut tberein- 
stimmende Aptychen sind keine Seltenheit. Sie werden meist als 
A ptychus lamellosus bezeichnet; doch gehen unter diesem Namen 
soviel verschiedene Formen, da8 er kaum mehr etwas anderes 

bedeutet als H. v. MEYERs Gruppenbezeichnung imbricatus. In 
der Sammlung des Geologisch-Palaiontologischen Universitats- 
Instituts und Museums zu Berlin befinden sich einige derartige 
Exemplare aus dem mittleren Jura von der Porte de France 
bei Grenoble, ein anderes (ohne Horizontangabe) von St. Veit(?) 
bei Wien. Ein ferneres Stiick verdanke ich meinem Freunde 

RuD. HERMANN; es stammt aus Wei8-Jura der Frankischen 

Alb. Sehr haufig ist aber in dem Solnhofener Plattenkalk 
der in gleicher Weise ausgebildete Aptychus von OPPELS 
Ammonites euglyptus. Seine Skulptur wechselt in gewiSsen 
Grenzen. Die Erhaltung des einen Stiickes von Mayo ist nicht 
so ginstig, da8 sich erkennen lieBe, ob seine Rippen an sich 
im Verhaltnis schmaler sind oder ob nachtragliche Veranderung 
dabei mitspricht. Dagegen stimmen die UmriBlinien, soweit 
sie am Oberen Ende sichtbar sind, mit den Stiicken aus Solnhofen 

(deren eines mir mit dem zugehérigen Ammoniten vorliegt) 
sehr gut tiberein. Ich vermute in der Tat, da’ es sich hier 
um jene im Tithon besonders haufige Art handelt. Hohe: 
Breite (gesamt) = 2,85: 2,40 cm. 

c) Aptychus sp. 

Bei einem mir nachtraglich zugegangenen, daher nicht 
abgebildeten Exemplar haben sich beide zweifellos zusammen- 
gehorigen Schalenhalften voneinander gelést und zeigen die 
eine die Innenansicht, die andere, leider stark abgeriebene, die 

Au8enseite. Es ist eine besonders schmale Form, die dem 

Umrisse nach mit keiner der anderen identisch sein kann. 
Die Beschadigungen der Skulptur verbieten leider jeden Ver- 
such zu anderweitigen Vergleichen. Vom Symphysenrande 
gehen ziemlich geraumig angeordnete Rippen in 4Ahnlicher 
Weise wie bei A. atlanticus im rechten Winkel ab, ver- 
lieren sich dann aber leider schnell, da ein Stiick der Schalen- 
mitte sogar ganz fehlt. Hohe: Breite (gesamt) = 1,5: 1. 
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d) Aptychus sp. 

Unter den an Zahl tiberwiegenden kleineren Stiicken sind 
zwei Exemplare durch abweichende UmriBlinien gekennzeichnet. 
Das eine zeigt nur die rechte Klappe von der AuSenseite und 
tragt eine deutliche diagonale Kinfurchung, an deren oberem 
Ende der Seitenrand ein wenig eingezogen erscheint. Hine 
Skulptur der Oberflache fehlt und ist wohl auch friher nicht 
vorhanden gewesen. (Tafel II, Fig. 3.) 

Das andere ist unvollstandig, zeigt aber neben dem groéB- 
ten Teil der rechten Schale auch ein Bruchstiick des Sym- 
physen-Teiles der linken und ist von der Innenseite zu sehen. 
Der seitliche Rand zeigt eine noch starker geschweifte Linie 
als bei dem vorerwahnten Stiick, auch ist die tiefe, nicht etwa 

durch Verletzung hervorgerufene Kinbuchtung ein wenig weiter 
abwarts, etwa in mittlerer Héhe gelegen. Die Innenseite 1a8t 
eine Kiel- oder Furchenbildung nicht erkennen. (Taf. II, Fig. 4.) 

Beide Exemplare sind zu schlecht erhalten, um eine ein- 
wandfreie Bestimmung zuzulassen. Es ist nicht einmal gewiB, 
ob sie ein und derselben Art angehédren, wie man bei einer so 
winzigen Fauna zunachst erwarten modchte. Exemplare des 
neocomen Aptychus Gimbeli WKL. in der Berliner Sammlung 
scheinen dem gleichen Formenkreise anzugehGren. 

e) Aptychus sp. (Taf. IL, Fig. 5.) 

Kin von der Innenseite sichtbares Exemplar, dessen 
rechte Schale nur unmittelbar langs des Symphysenrandes er- 
halten ist. Da die AufSenseite bzw. ihr Abdruck nicht frei zu 
legen sind, ohne die gut erhaltene, aber diinne Schale zu zer- 
stéren oder mindestens stark zu gefahrden, ist ein Vergleich 
mit anderweitigen Formen kaum médglich. Der Oberteil ist 
verhaltnismaf8ig breiter als etwa bei den kleineren, von innen 

gesehenen Stiicken des Aptychus euglyptus, die sonst in der 
Form ahnlich waren. Ausgesprochene Merkmale sind iiberhaupt 
nicht anzugeben, hdchstens, da8 die Symphysenleiste recht 
schwach entwickelt erscheint. Héhe: Breite (gesamt) = 
fe -21.66 cm. 

f) Aptychus sp. 

Der Rest sind drei winzige, schlecht erhaltene, samtlich 
die Innenseite zeigende Aptychen, bei denen eine Bestimmung 
nicht erfolgen kann. Méglicherweise handelt es sich um junge 
Exemplare der vorigen, in den Proportionen gleichen Art. 
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Insgesamt ergibt sich, wenn es zulassig ist, eine vorlaufige 
Entscheidung nach so vagen Anhaltspunkten und unter Hinzu- 
ziehung des lithologischen Habitus zu treffen, eine gewisse 
Wahrscheinlichkeit fir Gleichaltrigkeit der Faunen- 
fragmente mit den Ablagerungen des obersten Jura 
von Kuropa. Auffallend ist, da8 der in Solnhofen recht haufige 
Aptychus latus, d. h. die breitmiindigen Formen ganz fehlen. 
Die Funde sind ja tiberhaupt an Zahl so gering, daB.eher der 
Formenreichtum verwunderlich erscheinen mu8: 9 Exemplare 
eothalten 5 bis 7 Typen! Da sollte man meinen, da weiteres 
intensiveres Nachforschen an Ort und Stelle eine noch voll- 
standigere Fauna, besonders auch Ammoniten selbst, liefern 
muBSte. Danach kann sich dann natirlich die Beantwortung 
der Altersfrage unter Umstanden wesentlich anders gestalten. 

Die Facies der Ablagerungen ist derjenigen der bayrischen 
Plattenkalke zweifellos gleichzustellen, nicht etwa der des 
ebenfalls zum oberen Malm gehérigen alpinen Aptychenschiefers. 
Bestatigt sich weiterhin auch die oben vermutete Gleichaltrig- 
keit, so wird man von dieser Insel Mayo héchst wichtige 
Funde erwarten dirfen. Auch das Solnhofener Gestein 
ist ja an sich trotz der herrlichen darin gefundenen 
Fauna als durchaus fossilarm, aber ebenfalls im 
Verhaltnis auBerst artenreich zu bezeichnen und 
liefert dem, der ohne kiinstliche Aufschliisse darin sucht, kaum 
einen brauchbaren Fund. ks wird sich also empfehlen nach 
Méglichkeit zu schirfen. Uber die Bedeutung der FRIED- 
LANDERschen Entdeckung braucht man kein Wort zu verlieren: 
Die mutmaBliche Wiederkehr' mitteleuropdischer 
Facies im oberen Jura auf der der westafrikanischen 
Kitste vorgelagerten Cap-Verdeschen Inselgruppe mu8 
fir palaeogeographische und alle damit zusammenhangenden 
Fragen, ganz abgesehen von der vulkanologischen Seite des 
Problems, im héchsten Mafe interessant erscheinen. Weitere 

Nachforschungen und Funde, insbesondere der durch die 
Aptychen angekiindigten Ammoniten selbst, waren auBerst er- 
wunscht. 

Nachschrift: Im Sitz.-Ber. d. math.-naturw. Klasse der 
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien vom 17. Okt. 1912 
(Akad. Anz. Nr. XIX.) finde ich inzwischen den oben erwahnten 
Brief des Herrn FRIEDLANDER an Herrn SUESS veréffentlicht. 

Manuskript eingegangen am 2. November 1912. 
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4. Uber Porites potystyla Reuss und die Gattung 
Actinacis D’OrRB. 

Von Herrn Pau OPPENHEIM. 

(Hierzu Taf. III u. 2 Textfig.) 

Im Jahre 1873 beschreibt Reuss in der III. Abteilung 
seiner palaontologischen Studien iiber die alteren Tertiarschichten 
der Alpen!) aus den Tertiarschichten von S. Pietro im Osten 
von Calvene einen Porites polystyla n. sp. Merkwiirdigerweise 
legt ihm diese Form nur von einem einzigen Fundorte vor, 
dessen genaues Niveau ihm zudem nicht bekannnt ist, so daB 
es nach ihm ,vorlaufig unentschieden gelassen werden mubf*, 
ob diese Form ,dem Horizonte von Castel Gomberto oder 
vielmehr jenem von Crosara angehoére.“ Es mag hier sogleich 
hinzugefiigt werden, da8 nach den spateren Untersuchungen 
sowohl von Osterreichischer (Birrner?)) als von italienischer 
Seite (Fapianr3)) diese korallenfiihrenden Absaitze in der 
Marostica augenscheinlich den Gombertoschichten entsprechen. 
Sie sind bei S. Luca nahe Marostica auBerordentlich fossilreich 
entwickelt; ich besitze aus eigenen Aufsammlungen selbst ein 
groBeres Material zum Teil riesiger Kolonieen von dem letz- 
teren Fundpunkte. 

Sehr eigenartig ist nun zuvérderst, daB dieser P. polystyla 
Reuss kaum von einem der spiteren Autoren erwahnt wird, 

1) Denkschr. der Wiener Akademie, Mathem-Naturw. Klasse 
XXXIII 8.40, T. LVI Fig. 1—3. 

*) In Verh. K. K. Geol. Reichsanstalt 1877 S. 210, 1878 S. 128. 
3) Nuove osservazioni sul terziario fra il Brenta e |’ Astico. Atti 

dell’ Accademia scientifica Weneto-Trentina-Istriana. V. 1. Padova 
1912. Vergl. besonders S.18 des Sep. — Diese Publikation ist im 
ibrigen nach AbschluB meiner letzten, der Frage des Schiohorizontes 
im wesentlichen gewidmeten demnichst im N. Jahrb. fiir Mineralogie etc. 
zu erwartenden Arbeit erschienen, so daf ich auf verschiedene, durchaus 
bestreitbare Behauptungen bisher nicht einzugehen vermochte. Unter 
den mehrfachen Irrtiimern, gegen welche ich mich zu wenden haben 
wurde, gehort auch der Satz auf S. 22, daB ich keine Nummuliten aus den 
Schioschichten angegeben habe, wie (weiter unten auf S. 22 und S. 23) 

_daB ich die Schioschichten im ganzen zum _ ,,Miocene _ inferiore“ 
gerechnet hatte. Es geniige, hinsichtlich der Nummuliten auf S. 141 
meiner in der Z. d. d. g. G. 1903 verdéffentlichten Monographie, hin- 
sichtlich der weiteren Frage auf S. 208—209 hinzuweisen.. 
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wobei allerdings darauf hingewiesen sein mag, da trotz der 
reichen Literatur, welche auch tiber die Anthozoen des vene- 
tianischen Tertiars vorliegt, eine umfassende und kritische 
Darstellung noch aussteht, und eine die zahlreichen Hinzelarbeiten 
neu vereinigende Monographie wohl einem dringenden Bediirf- 
nisse nachkommen diirfte. Es liegen hier im wesentlichen 
nur zwei Arbeiten von italienischer Seite vor, welche, wie man 
sich auch zu ihnen stellen mége, jedenfalls beide nicht das er- 
fiillen, was mir hier als Bediirfnis fir den weiteren Fortschritt. 
vorschwebt, eine kritische Behandlung des Vorhandenen zu 
geben und erst auf dieser durch Mitteilung neuer Formen auf- 
zubauen. Auf die eine beider Publikationen, die von Herrn 
G. DE ANGELIS D’OssaAt!) verfaBte akademische Schrift, werde 
ich, soweit sie die hier betrachteten Fragen betrifft, spater 
zuriickzukommen haben. Es sei hier nur bemerkt, da8 sie auf 
S. 23 (183) bei der Behandlung der Poritesarten aus der 
Sammlnng MicueLotr1 den P. polystyla Reuss nicht anfihrt. 
Die zweite Verdffentlichung, welche hier in Frage kommen 
diirfte, ist die der Signorina ELopra Osasco, welche erst im 
Jahre 1902 erschienen ist und daher verhaltnismaBig der 
jiingsten Vergangenheit angehort?). Hine Kritik dieser Arbeit 
habe ich seinerzeit bereits gegeben?). Hier wird auf 8.4 
(102) in der Auffiihrung der dem Autor vorliegenden Formen 
auch der P. polystyla Reuss genannt, und zwar mit einem Sternchen, 
was nach der Anmerkung auf 8S. 2 (100) eine fiir die Art neue 
Lokalitét bezeichnen soll. Es wird hier Castel Gomberto 

angegeben, das bekanntlich einen Sammelbegriff fiir eine groBe 
Anzahl yon Reuss getrennt gehaltener Ortlichkeiten darstellt. 
Irgendwelche neue Daten iiber diese auch fiir Reuss, wie 
wir sehen werden, in den Einzelheiten ihres Baues noch sehr 
unklare, zudem in recht ungiinstig erhaltenen Exemplaren bis- 
her vorliegende Art fehlen leider ganzlich in dieser Publikation, 
obgleich sie wohl wichtiger gewesen sein diirften als manches, 
was an neuen und hochst zweifelhaften Formen hier mitgeteilt | 
wird. Hine Actinacisart wird, wie ich noch hinzufiigen méchte, 

von der Verfasserin nicht aufgefiihrt. 
In seiner Beschreibung des P. polystyla betont REuss zuerst, 

daB die ihm vorliegenden Exemplare sehr schlecht erhalten 

1) I Corallari dei terreni terziari dell’Italia settentrionale. Coll. 
Michelotti. Museo geologico della R. Universita di Roma. Reale 
Accademia dei Lincei. (Va). 1. Roma 1894. S. 163 ff. 

*) Contribuzione allo studio dei coralli cenozoici del Veneto. 
Palaeontographia Italica VIII. Pisa 1902. S. 99ff. 

3) Zentralblatt far Mineralogie ete. 1903. Nr. 15 S. 484 ff. 
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seien, und daf er ,die Spezies mit Stillschweigen tibergangen 
haben wiirde, wenn sich dieselbe nicht von allen bekannten 
fossilen Arten der Gattung Porites durch einige sehr auffallende 
Merkmale auszeichneten. Hs ist sehr eigenartig, da8 er sich 
hierbei besonders auf ,,die Formenverhaltnisse stiitzt, welche 
sehr in die Augen fielen und auch bei schlechter Erhaltung 
der Struktur sehr wohl erkannt werden kénnten“. Nun ist 
natiirlich weder die GréSe noch die sdiulenférmige Abghederung 
der einzelnen Teile des Polypars, noch der konzentrischschalige 
Aufbau etwas fiir die Gattung Porites Higentiimliches. Reuss 
muB also, sollte man meinen, fiir die generische Stellung, 

welche er dem Fossil zuweist, noch andere Griinde gehabt 
haben, die in den Higentiimlichkeiten der Kelche, ihrer Ver- 
bindung untereinander und ihrer Struktur legen miiBten. Im 
Hinblick auf diese notwendigen Hrfordernisse ist es nun héchst 
eigenartig, wenn der Verfasser auf S. 41 betont, daB ,,die 
Oberflache der Stiimme leider durchgehend sehr schlecht er- 
halten sei, die Sternenzellen seien nur stellenweise und da sehr 

unvollstindig zu erkennen. Sie seien infolge der Abreibung 
eben und Auferlich sehr undeutlich begrenzt. Man zihle 
12—16 diimne, mit feinen Spitzen besetzte, vielfach durch- 
brochene Septa. Die Kronenblattchen seien nur hin und wieder 
als undeutliche Korner wahrnehmbar‘. Im seltsamen Gegen- 
satze dazu steht die Abbildung Fig.3 der Taf. LVI. Hier 
hat man vyollstiindige Poriteskelche, an deren schematischer 
Darstellung nicht die geringste Einzelheit fehlt. Wie stark 
die VergréBerung ist, lift sich hier, wie meist bei Reuss, 
iberhaupt nicht feststellen. Auf der Tafelerklarung auf 8. 60 
sind dariiber keinerlei genauere Daten angegeben und wird nur 
vermerkt, da’ ein Stiick der Oberfliche vergriéBert sei. 

Wie wir oben sahen, ist P. polystyla Reuss kaum von 
einem der sp&teren Autoren wieder in Venetien selbst auf- 
gefunden worden. Aus anderen Gebieten ist die Form speziell 
aus dem unteren Tertiir Agyptens von Jon. Feiix zitiert 
worden!), aber auch hier wird angegeben, da8 ,,die Oberflaehe 
leider durch Verwitterung sehr korrodiert sei, da die so- 
genannten Pali infolee der erwaihnten Korrosion der Oberflache 

") Vergl. Korallen aus Agyptischen Tertiirbildungen. Diese 
Zeitschr. 1884, S. 430. — Ich habe das betreffende Stiick von dem 
Chalifengrabe Gaiet-Bey inzwischen in der paliontolog. Sammlung 
des K. Museums fiir Naturkunde hierselbst aufgefunden. Es ist dies 
ein verhaltnismaBig groBkelchiger Porites mit scharf begrenzten Kelchen, 
der mit P. polystylus Reuss, wie wir sehen werden einer dctinacis-Art, 
nicht das geringste zu tun hat. | 

Zeitschr. d D. Geol. Ges. 1913. 11 
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nur selten noch wahrnehmbar“ seien. Man wiirde daher auch 
schon deshalb dieser Bestimmung mit grofer Skepsis entgegen- 
zutreten haben, selbst wenn die Form nicht in Agypten in 
einem so sehr Viel tieferen Niveau, der unteren Mokattamstufe, 
dem unteren Mitteleociin, liegen wiirde. Hin weiteres von 
FELIx unter Poche von cf. auf die Reuss’sche Art be- 
zogenes Stiick!), welches im Mioc&én von Agypten auftreten 
sollte, hat FrELix spater selbst?) auf Porites leptoclada zuriick- 
ponibeh Auffallig ist nun, da der Autor in der ersten seiner 
beiden hier in Betracht kommenden Publikationen (a.a.O. 8. 431) 
bei Besprechung der Formen aus der unteren Mokattamstufe 
den P. polystyla Reuss auch aus dem venetianischen Tertiar- 
gebiete angibt, und zwar vom Mte. Grumi und von der 
Fontana bona di 8. Lorenzo, also von zwei sehr bekannten 
korallenreichen Absitzen des Gombertokomplexes. Es wird 
hier nicht hinzugefiigt, ob die Exemplare, auf welche sich 
diese Bemerkung resp. Bestimmung bezieht, in der Privat- 
sammlung des Verfassers oder in dem ,,KGniglichen palaon- 

tologischen Museum der Universitat Berlin‘‘*) beflndlich waren. 
Es sei dem wie immer, jedenfalls sind diese Fundortsangaben 
fiir die Reuss’sche Art durchaus neu und hiatten, da es sich, 
wie wir sahen, um schon von Reuss so ungeniigend erkannte 
Formen handelte, doch wohl naher prazisiert werden miissen. Ich 
halte es fiir unnédtig, augenblicklich nach dieser Richtung Nach- 
forschungen anzustellen, da es sich dabei doch nur darum 
handeln kénnte, was FELIx, nicht was Reuss unter P. polystyla 

1) a. a. O. S. 445. 
*) Vgl. diese Zeitschr. Band 55, 1903. 
3) Fenrx, a. a. O. Einleitung $. 415. — Nach brieflichen Mit- 

tellungen von Herrn Ferix sollten die betreffenden Sticke in der 
Berliner Sammlung, dem jetzigen Museum fir Naturkunde, sich be- 
finden. Ich habe sie auf Grund dieser Angaben dann dort ermittelt 
und festgestellt, dab ganz zweifellos neben Individuen, welche dem 
P. polystyla Reuss, einer Actinacis, angehdren, sich in derselben 
Schachtel auch ein Stock befindet, welches dem Porites ramosus Car., 
also einer typischen Porites-Art entspricht. Auch Fenix ist also zu 
keiner klaren Fassung des Begriffes und Umfanges unserer Art gelangt, 
was angesichts der widerspruchsvollen Angaben von Reuss entschuld- 
bar genug ist. Wenn man zudem beriicksichtigt, dai der Aufbau des 
Stockes aus konzentrisch sich einhillenden Schichten und sdulen- 
fdrmigen Endgliedern bei beiden Formen AuBerst ahnlich ist (vgl. 
fir P. ramosus Car. die Abbildungen bei Reuss: Pal. Stud. II. T. XXVI, 
Fig. la u. 2), so begreift man, daB man in die Lage kommen konnte, 
die meist deutlich erkennbaren, ibrigens ein viel gréberes Netzwerk 
zeigenden, von Coenenchym nicht unterbrochenen Kelche des P. ramosus 
auf den P. polystyla mit seiner meist ungiinstig erhaltenen Oberflache 
zu tibertragen — ein Verfahren, das augenscheinlich das von Fetrx 
hier befolgte darstellt. 
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yerstanden wissen wollte und diese Frage fiir die vorliegende 
Untersuchung um so weniger von Bedentung zu sein scheint, als 
ich selbst nach dieser Richtung hin zu ganz bestimmten und, 
wie ich glaube, schwer zu erschiitternden Ansichten gelangt 
bin. MHinsichtlich der augenscheinlich wohl in Wien befind- 
lichen Originale von Reuss — der genaue Aufenthalt der 
Typen findet sich bei Reuss ebenfalls nur selten angegeben — 
entsinne ich mich, yor Jahren vergeblich in der Wiener Uni- 
versitatssammlung Nachforschungen gehalten zu haben’). 

In meiner Privatsammlung besitze ich schon seit geraumer 
Zeit, seit dem Beginn der 90er Jahre des verflossenen Jahr- 
hunderts, kleine Bruchstiicke eines Coelenteraten, welche sich 
durch ihren eigenartig konzentrischen Aufbau wie durch das 
sehr zierliche, die Lamellen teilweise verbindende Gitterwerk 
auszeichnen. (Vgl. Taf. III Fig. 2.) Diese Formen erinnern unge- 
mein an Hydractinien”), und als solche habe ich sie urspriinglich an 
Ort und Stelle gesammelt. Lange bin ich iiber die wahre Natur dieser 
in den Gombertoschichten keineswegs seltenen Kérper im unklaren 
gewesen, bis ich denn im Jahre 1898 an dem auch geographisch 
dem Vorkommnisse von 8S. Pietro bei Calvene am meisten 
geniherten Fundpunkte S. Luca, auf welchen ich durch die 
oben kurz gestreiften Bemerkungen bei Birrner hingewiesen 
war, groBe Korallenstiicke fand, welche in allen Einzelheiten 
ihres Aufbaues dem P. polystyla Reuss gleichen, sich aber mit 
aller Sicherheit als zugehérig zu der Gattung Actinacis D’ORBIGNY 
erkennen lassen. Ich hatte dann immer die Absicht, dem 
Gegenstande gelegentlich naher zu treten, bin aber durch andere 
Arbeiten stets davon abgekommen. In meinen,,Priabonaschichten‘ 
habe ich dann auf 8.53 bei der Beschreibung der Aetinacis 
possagnensis mihi die Frage des Porites polystyla Reuss kurz 
behandelt, ohne mich natiirlich hier allzuweit in Hinzelheiten 
verlieren zu kdnnen; auch in jiingster Vergangenheit bin ich 

bei Gelegenheit der Beschreibung bosnischer Hoc&infaunen von 
neuem auf dieses Thema zuriickgekommen’). 

1) Auch meine jetzigen Anfragen bei den Vorstinden der geolo- 
gischen wie der paliontologischen Sammlung der Universitat Wien 
sind ganzlich resultatlos geblieben. 

2) Diese Ahnlichkeit im Skelettbau mit Hydrozoen scheint fir 
die <Actinacis-Arten durchgehend vorhanden zu sein. Wir werden 
spiiter sehen, daf Tanannen eine Form von Sumatra als Neostroma, 
also als Stromatoporide, beschrieben hat, die sich dann spiiter fiir 
Gerra als Actinacis herausstellte. 

3) Neue Beitrage zur Kociinfauna Bosniens. Beitrige zur Palaion- 
tologie und Geologie Osterreich- Ungarns und des Orients. AAV, 
Wien 1912, S. 87ff. Vergl. S. 106 (20). 

11* 
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Die mir vorliegenden Stiicke von S. Luca (vergl. Taf. III Fig. 1) 
haben zwar nicht ganz die Gri8e der Reuss’schen Originale, fiir 
welche vom Autor die wahrhaft riesigen Dimensionen von 28:18 cm 
angegeben werden, sind aber immerhin 18:22 cm gro8 und breit. 
Sie bilden keulenférmige Kiérper, welche sich nach aufen hin - 
in einzelne siulenfoérmige Fortsitze und Spitzen auflésen. 
Sie haben einen ausgesprochenen konzentrischen Aufbau, welcher 
fiir jede Spitze eigentiimlich ist und dort um ein bestimmtes 
Zentrum verlauft, sich aber nach unten hin in die den ganzen 
Stock und zumal die Grundflache bekleidende Schicht ver- 
langert. So scheinen auch die Reuss’schen Originale aufgebaut 
zu sein. Ich glaube nicht, da8 die Saulen, welche Reuss 
angibt, so selbstandig angeordnet sind, wie man nach 
dem Texte glauben sollte, wenigstens spricht dagegen die Ab- 
bildung wie auch die Bemerkung im Texte von dem ,,mehr 
weniger innigen Verschmelzen dieser Korper’. DaB die Kelche 
an den mir vorliegenden Individuen alle Merkmale der Gattung 
Actinacis zeigen, wurde schon oben hervorgehoben. Anderer-* 
seits wurde bereits erwihnt, da hinsichtlich der Textbe- 
schreibung bei Reuss und der auf T. LVI Fig.3 gegebenen 
bildlichen Darstellung der Kelche ein sehr bedeutender Wider- 
spruch obwaltet, welcher nur durch die Annahme zu erklaren 
ist, daB die Abbildung durchaus schematisch, und zwar falsch 
rekonstruiert ist. Wenn wir fiir die Kelche bei Reuss ein 
viel geringeres Volumen annehmen und den Rest der Septal- 
verbindungen als in Lingsreihen angeordnete Sklerenchymkorper 
auffassen, so erhalten wir ein Bild, welches nahezu der Dar- 
stellung der Actinacis conferta Reuss auf T. XII Fig. 5b ent- 
spricht. So weit scheint mir alles klar und, wie ich glaube, 
zweifellos zu legen, dab P. polystyla Reuss in die Synonymie 
einer der verschiedenen aus dem venetianischen Tertiair an- 
gegebenen Actinacisarten gehért. Die Frage ist nur, um 
welche Spezies es sich hier handelt, und ob eventuell mehrere 
hier in Frage kommen kénnen. Es wird zu diesem Zwecke 
eine kritische Durchsprechung der zumal aus den Gomberto- 
schichten bisher bekannten Actinacisarten notwendig sein. 

Im Jahre 1864 gibt Reuss in seinem ,,Fossile Foramini- 
feren, Anthozoen und Bryozoen von Oberburg in Steiermark‘‘') 

Kenntnis von einer neuen alttertiaren Actinacis-Art, die er 

A. Rollei Reuss nennt. Diese Form, welche sehr selten bei 
Neustift sein soll, ist, wie Porites polystyla, ebenfalls nur recht 
ungentigend beschrieben. So findet sich tiber den Aufbau 

1) Denkschr. d. Wiener Akademie, Mathemat.-Naturw. Klasse X XIII, 
S..27 des Separatums, T. VIII, Fig. 6. 
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des Polypars, ob dieses z. B. aus konzentrischen Lagen sich 
zusammensetzt, nichts angegeben, ebenso fehlt jede Mitteilung 
tiber die GréBe der Kelche. Soweit man jetzt nachtraglich 
auf der Fig. 6a messen kann, miissen die letzteren verhaltnis- 
maBig groB, 11/,—2mm breit, sein. Mit der VergriSerung 
auf Fig. 6b ist nach dieser Richtung hin wenig anzufangen, 
da hier leider auch wieder das MaB der VergréSerung nicht 
mitgeteilt wird. Diese Art, die A. Rollei heuss, wird vom Autor 
spater sowohl aus den Gomberto- wie aus den Sangonini- 
schichten angegeben, allerdings, wie wir sehen werden, ohne 
daB das geringste zu ihrer niheren Kenntnis hinzugeftigt wird'). 
Mit einem Fragezeichen findet sie sich auf 8.32 vom Mte. 
Grumi zitiert, von welchem 2 handfdrmig Astige Knollen bis 
zu 9cm Langsdurchmesser vorliegen sollen. Jedoch sei ihr 
Erhaltungszustand so mangelhaft, da8 die Bestimmung der 
Spezies nicht als vollkommen gesichert betrachtet werden 
dirfe.. In unmittelbarer Folge wird dann auf 8. 33 eine A. 
conferta beschrieben und auf T. XII Fig. 5 abgebildet, ohne 
daB das geringste tiber das MaS der Unterschiede zwischen 
der schon bekannten und kurz vorher zitierten A. Rollei hinzu- 
geftigt wird. In ahnlicher Weise wird vom Mte. delle Carrioli 
bei Polesella auf S.44 die A. Rollei wieder neu zitiert, ohne 
Angabe weiterer Merkmale, aber mit der Bemerkung, daB ,,der 
Erhaltungszustand viel zu wiinschen iibrig lasse. Weiter 
figuriert dieselbe Art unter den Korallen von Montecchio 
maggiore, hier aber wird neben der Bemerkung ,,schlecht er- 
halten“’ erwahnt, daB sie dickastig sei und aus konzentrischen 
Lagen bestehe. Man kénnte also in dem konzentrischen Aufbau 
auf Grund dieser Bemerkung einen friiher nicht aufgefiihrten 
Charakterzug der A. Rollei selbst erblicken. Dies alles sind 
Vorkommnisse der Art von Oderburg im Gombertokomplexe 
des Vicentins. Dieselbe Form wird auch einmal’) aus den 
Sangoninischichten angegeben. Hier heiBt es: ,,Stimmt mit 
den EKxemplaren von Oberburg und aus den Castelgomberto- 
Schichten des Vicentinischen vollstindig tiberein. Es liegt 
jedoch nur ein wohlerhaltener Knollen von 0,056 m Breite und 
0,037 m Hoéhe vor.‘ Trotzdem also hier der Typ _ wohl- 
erhalten sein soll, findet sich nichts fiir die weitere Kenntnis 
seines Aufbaues Bezeichnendes im einzelnen angegeben, und das 
Fehlen dieser Mitteilung macht sich um so stérender bemerkbar, 

als bei der Beschreibung der nun folgenden A. delicata darauf 

") In den ,.Palaontologischen Studien tiber die alteren Tertiir- 
schichten der Alpen, “aa. 0. Lu. I. 

aNiaieok Oy, Pal. Stud. WAV Sei 
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hingewiesen wird, daf sie ,,der vorigen Spezies“, also der 
A. Rollei, ,,ahnlich sei, sich jedoch durch mehrere Kennzeichen 
von derselben unterscheide’. Worin diese Unterschiede be- 
stehen, dariiber bleibt man meistens im dunkeln, nur einmal 
wird angegeben, daS die Sterne einander mehr genahert seien 
als bei A. Rollei. Die Verschiedenheiten, welche durch die 
Wahl des Artnamens ,,delicata‘‘, also ,,zart‘‘, wohl angedeutet 
sein sollen, werden nicht naher gekennzeichnet. Die Ab- 
weichungen im Aufbau sind zudem anscheinend ohne wesent- 

Rig. A. Fig. 2. 

Actinacis delicata Reuss. Actinacis delicata Ruvss. 

5:1. Gaas. 5:1. Sangonini. 

liche Bedeutung, da Bruchstiicke der anderen Actinacisarten, 
also wahrscheinlich auch der A. Rollei, dieselben dstig zylin- 
drischen oder wenig zusammengedriickten Stammchen darstellen. 
Nach der Abbildung auf T. XXV Fig. 5a und dem Vergleiche 
mit der fiir A. Rollei!) gegebenen scheinen die Kelche weit 
kleiner zu sein, und damit diirfte zusammenhangen, daf auch 
die Zahl der Septen bei A. delicata geringer zu sein scheint. 
Von diesen werden bei A. Rollei beilaiufig 20 angegeben, doch 
zihlt man auf der Abbildung Fig. 6b deren 24, also 3 Zyklen, 
wahrend bei A. delicata von 14-16, also nur 2 Zyklen, die 
Rede ist. Man sieht aber auch hier, wie auBerst geringfigig 
und zart hier die Unterschiede sind. Man begreift daher die 
Bemerkungen bei p’ACHIARDI, welcher bei der Besprechung der 
eocanen Korallen aus dem Friaul ausdriicklich betont, daB 
,haufig, wenigstens fiir die Korallen von Crosara, die Unter- 
scheidung zwischen den beiden Reuss’schen Arten, A. Rollei 
und delicata, ziemlich schwierig sei?)“. 

') a. a. O., Oberburg T. VIII, Fig. 6a. : 
*) Vgl. Coralli Eocenici del Friuli. Atti della Soc. Toscana di 

Scienze naturali.I u. Il, Pisa 1875—1876, S. 82 des Sep. 
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Immerhin diirfte, wenn man nicht von vornherein verzichtet, 
zwischen diesen einander sehr nahestehenden und schon durch 
die Feinheit und Kleinheit ihrer Elemente schwer zu trennenden 
Formen zu trennen, in der groBen Mehrzahl der Falle, némlich 
itiberall da, wo die oberflachliche Struktur einigermaBen erhalten 
ist, es doch méglich sein, 2 Arten in den oligocéinen Bildungen 
Venetiens gesondert zu halten. Einmal eine Form mit griberer 
Struktur, gréBeren Kelchen, zahlreicheren Septen und nicht 
ausgesprochen geschichtetem Aufbau — dies ware fiir mich 
die echte A. Rollei Reuss — und dann zweitens einen Typ mit 
zarterer Struktur des Sklerenchyms, kleineren Kelchen, weniger 
Septen und einem Polypar, welches sich nach aufen hin in 
einzelne sdulenférmige Spitzen auflést und eine stark hervor- 
tretende Schichtung aus diimnen konzentrisch sich umhiillenden 
Lamellen erkennen la8t. Diese Art wiirde ich als A. delicata 
Reuss bezeichnen, und zu ihr wiirde ich den Porites polystyla 
des gleichen Autors ziehen. In dieser Begrenzung liegt mir 
A. delicata Reuss auBer von S. Luca auch von Mte. Grumi, Mte. 
Bastia, Riva mala und aus den oberen, mitteloligocinen Schichten 
von Sangonini vor (vergl. f. letztere hier Taf. III Fig. 3), schlieBlich 
auch aus dem Unteroligocaéa von Crosara (meine Sammlung). Beide 
Formen haben ihre Vorlaufer bereits im Kocan, die von ihnen nur 
iuBerst schwer zu trennen sind, und mit denen ich mich selbst des 

wiederholten und erst vor kurzem eingehender zu beschaftigen 
Gelegenheit hatte. Hin dem A. Rollei entsprechenden Typus aus 
den Schichten mit Nummulites perforatus von Konjavaé in der 
Herzegowina habe ich als A. sub-follei zurzeit beschrieben'). 
Diese kenne ich bisher nur in einem allerdings sehr grofen 
und wohlerhaltenen Exemplar von dieser einzigen Lokalitat. 
Dagegen ist der Vorlaufer der A. delicata, A. cognata von mir 
benannt?), im Kocan des Friaul wie in Bosnien ein verbreiteter 
Typus, iiber welchen ich mich an anderer Stelle erst jiingst ein- 
gehender ausgesprochen habe®). 

A. Rollei soll nach Reis in den oligocénen Schichten von 
Hiring, Reit im Winkel und der Umgegend von Reichenhall 
(Hallthurm) in den Nordalpen*) auftreten. Da hier aber tiber 

1) Uber einige alttertiire Formen der désterreichisch-ungarischen 
Monarchie.  Beitrage zur Palaontologie Osterreich-Ungarns XIII, 
Wien 1901, 8. 145 ff. Vel. S. 200 T. XIV (IV) Fig. 4 und Textabbild. 
Fig. 13. 

pea 2 Oooo. ck. UL (ID Mion XLV. (IV). Eie., 6: 
*) Beitrage zur Paliontologie und Geologie Osterreich-Ungarns 

XXV, Wien 1912, S. 105 ff. 
*) Vgl. Die Korallen der Reiter-Schichten. Geogn. Jahreshefte. 

Il. Jahrg. S. 96. 
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die, wenigstens nach meiner Auffassung, wichtigsten Unter- 
scheidungsmerkmale, wie die GréBe der Kelche, nichts Naheres 
angegeben wird, so ist man im Zweifel, um welche der beiden 
Formen es sich hier in den Nordalpen handeln diirfte. Die 
konzentrische Lagerung und die Zusammensetzung aus blattrigen 
Schichten von 11/, mm Dicke, welche Reis fiir die normale Form 
a.a.O. angibt, laBt eher an A. delicata als an A. Follei denken, 
ebenso vielleicht auch das gegitterte Coenenchym, dessen auferst 
regelmaBige, aus Radialen und Transversalen gleichmaBig ge- 
bildete Zusammensetzung, mit zwischen beiden eingeschlossenen 
zierlichen Quadraten, meine Exemplare aus dem Vicentino sehr 
deutlich zeigen’). 

Kine der Actinacis Rollei Reuss zum mindesten auBerst nahe 
stehen de, wahrscheinlich mit ihr identische Form besitze ich aus 

eigenen Aufsammlungen vom Jahre 1896, allerdings nur in einem, 
aber sehr wohlerhaltenen Exemplare aus den mitteloligocinen 
Mergeln von Gaas (Landes). Diese hier auf Taf. III Fig. 4 abge- 
bildete Form zeigt, wie der Querbruch beweist, keinerlei konzen- 
trischen Aufbau. In dem sehr regelmafig gegitterten, durch die 
Querverbindungen in zierliche Quadrate zerschnittenen Coenen- 
chym treten die Septen der einzelnen Kelche als etwas starkere 
Lagen auf diesem Tangentialbruche sehr regelmafig hervor. Das 
Stiick bildet einen knollenartigen Zweig, der an der Seite zu- 
sammengedriickt ist, von etwa 35 mm Lange und ca. 20 mm Durch- 
messer. Der letztere ist iibrigens an den beiden Hnden etwas 
verschieden und betragt an der einen Seite nur gegen 15 mm, 
wo er eine etwas unregelmiBige Ellipse bildet. Der Blick 
auf die leicht gewdlbte Oberflache zeigt, daB8 die kaum 
1'/, mm breiten, ziemlich regelmiBig gebauten Kelche um etwa 
2 mm voneinander entfernt sind. Sie liegen kaum vertieft, 
auch nach auf8en nur schwach abgesetzt, in der maibig gewélbten 
Oberfliche. Es sind 18—24 unter sich gleiche Septen vor- 
handen, die sich seitlich, sowohl gegen den Zellrand als auch 
gegen die Mitte hin, haufiger miteinander verbinden. Etwa 
12 Pali sind ihrerseits mit der Achse innig verflochten. Das 
vortrefflich erhaltene Coenenchym zeigt ein sehr unregelmaBiges 

1) Actinacis Rollei u. delicata Reuss finden sich tbrigens, wie ich 
vor kurzem an den in meiner Sammlung befindlichen Materialien itber- 
zeugt habe, auch in den mitteloligocénen Sedimenten von Bela bei 
Kotschana in Nordmazedonien, von wo ich die betreffenden Sticke 
wegen der Schwierigkeit ihrer Bestimmung s. Z. vorliufig zurickgelegt 
und daher in meiner Liste der Versteinerungen dieses Fundpunkts 
nicht erwahnt hatte. Vgl.: Uber die Fauna des Mte. Promina in 
Dalmatien und das Auftreten von Oligocin in Mazedonien. Zentralbl. 
i. Man, 1902" Nr9,)S. 266 i. neiios 
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Gefiige. Die radialen Hlemente stehen haufig zu 4 oder 5 in 
einer fast polyedrischen Figur zusammen, wahrend die Transver- 
salen sie im unregelmaéSigen Zickzack durchsetzen; zwischen beiden 
finden sich zahlreiche, sehr deutliche Poren vor; auch sieht man 

junge Kelche zwischen ihnen hervorsprossen. (Vgl. Textfig. 1.) 
Ich glaube wohl, da8 diese Actinacis von Gaas der typischen 

Actinacis Rollei Reuss entsprechen diirfte. Hervorgehoben sei, 
da weder Brnorsr') noch Ravin?) eine Actinacis aus den Mergeln 
von Gaas kennen, wie denn iiberhaupt die Korallenfauna von 
Gaas und des Calcaire a Astéries eine nur iiberaus dirftig be- 
kannte ist. 

AufSer den bisher angeftihrten Autoren ist mir kein Werk 
in der Hrinnerung, welches sich mit diesen interessanten Formen 
des niheren befaft; denn auch der Freiherr von Fritscn, welcher 
aus dem Koc&én von Borneo?) eine speziell der A. delicata sehr 
nahe stehende Form als A. digitata beschreibt, hat diese Formen 
nur gestreift und an ihnen nur das hervorgehoben, was fir 
seinen Zweck der Vergleichung mit der Form der Sundainseln 
‘von Bedeutung war. War in diesem Falle ein Hingehen auf 
die naheren Verhaltnisse dieser venetianischen Korallen durch 
das dem Autor gestellte Thema von vornherein ziemlich aus- 
geschlossen, so liegen die Verhaltnisse anders in einem weiteren 
Falle, wo man wohl eine eingehendere Betrachtung dieser 
Formen hatte erwarten dirfen. Hs bezieht’sich dies auf die 
schon eingangs erwahnte Publikation von pre ANGELIS b’Ossat, 
wo aus dem piemontesischen Oligocin, also aus Schichten, 
welche dem Gombertokomplexe gleichaltrig sind und mit ihm 
die gleiche Fauna bergen, mehrere Actinacisarten angegeben 
werden, ohne da8 auch nur der leiseste Versuch des Vergleiches 
mit diesen bekannten Typen gemacht wird. ls wird zuerst 
auf 8. 23 eine A. deperdita Muicnr. zitiert, deren generische 
Stellung von einem Fragezeichen begleitet ist, und von der aus- 
driicklich hervorgehoben wird, daf eine Abbildung dieser Form 
bisher nicht bestande. Das Exemplar, welches der Autor vor 
Augen habe, sei im schlechtesten Zustande und gestatte keine 
bildliche Darstellung. Ob es sich um das Original von Miche- 
lotti handele, wird nicht hinzugefiigt. Der Satz, da ,,es viele 

1) Statistique géologique et agronomique du Département des 
Landes, HI ieme Partie, Verdun 1897, vgl. Liste auf S. 286; auch in 
dem ,,Bulletin de la Societé géologique de France“ 1896 abgedruckt. 

*) L’etage oligocene moyen dans la commune de Gaas (Landes). 
Bulletin de la Société de Borda a Dax. Yieme année, 1884, S. 61. 

) Vergl. Fossile Korallen der Nummulitenschichten von Borneo, 
Palaeontographica Suppl.-Bd. Ill, 1. Lieferg., Heft II, Cassel 1877, 
Bed oO XV  eie et: 
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Autoren gibe, welche zu dieser Gattung, d. h. zu Actinacis, die 
vorhegende Form ohne jeden Zweifel zégen‘!), ist mir nicht recht 
verstandlich. Von A. Rollei Reuss soll sich diese A. deperdita 
Micur. durch die ,forma generale“, die allgemeine Gestalt, 
unterscheiden. Man fragt sich, ob es tiberhaupt einen Zweck 
hat, derartige Dinge weiter durch die Literatur zu schleppen, 
deren Hxistenzberechtigung vielleicht vorhanden ist, jedenfalls 
aber bisher nie bewiesen wurde. Es wird dann weiter auf 
S. 24 eine A. Michelottii MENeGuH. sp. in litt. beschrieben und 
auf T. I Fig. 5 vollkommen unkenntlich abgebildet, von welcher 
ebenfalls der schlechte Erhaltungszustand des anscheinend ein- 
zigen dem Autor vorliegenden Exemplars hervorgehoben wird. 
Diese Form soll sogar aus Montecchio, also aus dem Vicentino 
stammen; trotzdem wird sie mit keiner der Reuss’schen Arten 

verglichen, sondern nur, wenigstens von gleichaltrigen Formen, 
mit der A. deperdita Micut., welche, wie wir sahen, fiir den 
Autor selbst generisch und spezifisch ein Ratsel geblieben war. 
Was soll man von dieser Methode wissenschaftlicher Behandlung 
in einer Arbeit sagen, welcher die Konigliche Akademie der 
Lincei in Rom ihre Spalten gedffnet hat? Hs ist nicht méglich 
anzunehmen, daf8 der Autor die Reuss’schen Arten nicht kennt, 
da er am Schlusse der 8. 23 die A. Rollei Reuss wenigstens 
zitiert. Hine weitere Actinacis aus Sassello, welche der Autor 
auf 5. 24 als A. lobata n. sp. auffihrt und auf T. | Fig. 21 
abbildet, ist dem Autor selbst im héchsten Mae zweifelhaft. 
Man fragt sich, weshalb es dann notwendig war, sie als neue 
Art aufzufiihren und zu beschreiben, zumal auch rein taxonomisch 
betrachtet die Sachlage voller Widerspriiche ist. An einer 
Stelle, in der Mitte der 8S. 24, schreibt der Verfasser nimlich, 
daB er einige Exemplare studiert habe, die mit dem Namen 
A. elongata und A. lobata getauft gewesen seien. Weiter unten, 
nachdem er seine schweren Bedenken hinsichtlich dieser zweiten 
Form nicht zu verbergen vermocht hat, wird diese Art als n. 

sp., also als eine Form bezeichnet, fiir deren Existenz der Ver- 
fasser die geistige Vaterschaft in Anspruch nimmt und nach 
auBen hin zu vertreten gedenkt, — aber auf dieses n. sp. 
folgt ein Fragezeichen. Es ist dies eine Methode vor- 
sichtiger Riickendeckung und der Verneinung eines eigenen 
Standpunktes, welche zwar die vollendetste Objektivitat dar- 
stellt, aber kaum einen Fortschritt in der Hrkenntnis bedingen 
diirfte. 

") ,,Vi sono molti autori che riportano in questo genere la presente 
forma senza alcun dubbio.“ 
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Die Gattung Actinacis wurde von b’ OrBiGNYim Jahre 1849 auf 
die A. Martiniana von Figuieres bei Marseille, also auf eine Kreide- 
art hin, begriindet'). Reuss hat dann in seiner Beschreibung 
der Gosaukorallen?) mit dem b’OrpicNy’schen Typus der A. 
Martiniana 2 weitere Arten als A. Haueri und A. elegans von 
dort beschrieben und abgebildet. Die ziemlich nichtssagende 
Diagnose b’ORBIGNY’s ist von MILNE Epwarps und HAIMeE im 
III. Bande ihrer Histoire naturelle des Coralliaires auf S. 170 
verbessert und teilweise mit neuem Inhalte erfiillt worden. 
Wenn man zuerst iiberzeugt sein durfte, da es sich in der 
Gattung Actinacis D’ORB. um spezifische Kreideformen handele, 
so wurde man bald darauf eines anderen belehrt, als Reuss 
schon im Jahre 1863 in den Tertiarschichten von Oberburg in 
Steiermark*), welche er urspriinglich noch zum Hocan rechnete 
und fir gleichzeitig mit Ronca ansah, eine typische Angehdrige 
dieser Kreidegattung auffand und, wie wir oben sahen, als 
A. Rollei beschrieb und abbildete, ohne im ibrigen merkwiir- 
digerweise auf das im ersten Momente doch recht Auffallende 
dieses Auftretens auch nur mit einem Worte einzugehen. Jie 
zeitliche Ubereinstimmung der Schichten von Oberburg mit 
denjenigen von Castel Gomberto ist dann spater durch Reuss 
selbst in seinen Palaontologischen Studien I S.9 wohl zuerst 
ausgesprochen worden und seitdem allgemein angenommen, und 
es haben sich dann Actinacis-Formen im venetianischen Oligocin, 
wie wir ebenfalls oben sahen, in gréferer Menge gefunden. 
Die zeitliche Liicke, welche zwischen Kreide und den oligocanen 
Vorkommnissen klaffte, ist, wie wir oben schon sahen, zuerst 
durch pb’AcHIARDI bei Gelegenheit seiner Beschreibung der 
mitteleocénen Korallenfauna des Friaul ausgefiillt worden, und 
ich selbst habe dann weitere Belage fiir das reiche Auftreten 
der Gattung auch im Hocin beigebracht. Innerhalb dieser 
Grenze zwischen Untersenon und mittlerem Oligocin ist ihr 
Kirscheinen und Verschwinden auch heute noch eingeschlossen, 
weder ist sie bisher unterhalb der Aquivalente der Gosau- 
schichten noch oberhalb des Oligocin aufgefunden worden. 

1) Vgl. Prodréme de Paléontologie stratigraphique universelle, 
Il, 1850, S. 209. Hine frithere Schrift des gleichen Autors, welche 
Milne Edwards und Haime (Histoire naturelle des Coralliaires III S. 170) 
als ,,Note sur des Polypiers fossiles“* ohne weitere Provenienz angeben, 
war mir bisher nicht zuginglich. 

*) Vgl. Beitrage zur Charakteristik der Kreideschichten in den 
Ostalpen. Denkschriften der Wiener Akad. der Wissenschaften. VI, 
Mathem.-Naturw. Klasse, 1854, S. 127 ff des Sep. 

Oy ieloveie ey. Mg Sey 
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DaB sie in Duncan’s Revision!) auf 8.185 als rein cretacisch 
und europaisch aufgefiihrt wird, kommt als offenkundiger Fehler 
hier nicht in Ansatz. Innerhalb dieser Zeitspanne sind aber 
inzwischen noch eine Reihe von Actinacis-Arten angegeben worden, 
welche hier zuvérderst kritisch betrachtet werden sollen. 

Im Jahre 1903 hat J. Ferix aus dem Diluvium des nord- 
dstlichen Maihren, und zwar aus der Gegend von Klogsdorf eine 
A. Remesi beschrieben und abgebildet?). Dieselbe Form ist 
dann spater, und zwar in neuester Zeit, 1911, in einer Mono- 
graphie der obercretaceischen Korallenfauna von Klogsdorf durch 
Frieprich TRAvUTH®) im einzelnen neu besprochen worden, und 
es wurde hier ihr Auftreten in dem der oberen Kreide ange- 
hérigen Karpathensandstein von Klogsdorf nérdlich yon Stramberg 
festgelegt, und das Alter dieser Schichten auf Grund der strati- 
graphischen Untersuchungen von J. Fetrx in der Gosau a. a. O. 
S. 48 als Oberturon (Angoumien) oder Untersenon (Coniacien 
und Santonien) angenommen. Line weitere Actinacis hat eben- 
falls JOHANNES FeLix als <A. cymatoclysta aus der Kreide von 
Ostgalizien beschrieben‘). Auch diese Form, welche urspriinglich 
in der N&he der Ortschaften Delatyn und Dera nahe dem Rande 
der ostgalizischen Karpathen beschrieben wurde, ist spater von 
Trauru ebenfalls aus Klogsdorf in Mahren mee ie worden, 
und zwar ist ihr dortiges Auftreten neben anderem mit Recht 
als ein Beweis dafiir angesprochen worden, da® die korallen- 
fiihrenden Schichten von Delatyn in Ostgalizien weit jiinger sind, 
als Fevrx, der sie mit tiberwiegender Wabkrscheinlichkeit der 
unteren Kreide zusprechen wollte, anzunehmen geneigt war?°). 
Kine weitere Form, welche TrAuru") als A. retifera von Klogs- 
dorf beschreibt, diirfte nach textlicher und bildlicher Darstellung 
kaum hierher gehéren, da ihr Pali und Columella zu fehlen 
scheinen. Noch weniger berechtigt ist die von TRAuTH a. a. O. 

1) A Revision of the Families and Genera of the Sclerodermic 
Zoantharia Edw. and H., or Madreporaria (M. Rugosa except.). Linn. 
Jour. Zool. vol. XVIII, London 1884. 

*) Vgl. Verkieselte Korallen als Geschiebe im Diluvium von 
Schlesien und Méahren, Geolog. Zentralblatt 1903, S. 568 und 569. 
S. 561 ff. vgl: Textfig. 1 und 2. 

*) Die obercretaceische Korallenfauna von Klogsdorf in Mahren. 
pe he d. Zeitschr. des Mahr. Landesmus. XI. Band, Brinn 1911, 

15 ff 
+) Uber eine Korallenfauna aus der Kreideformation Ost-Galiziens. 

Diese Zeitschr. 1906, 8S. 38ff. Vgl. S. 43, T. II Fig. 4—4a. 
°) Vel. Ostgalizien a. a. O., S. 42. 
°) Vgl. Korallenfauna von Klogsdorf a. a. O., S. 79, T. III Fig. 6. 
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yorgeschlagene Vereinigung einer anderen Type mit Actinacis, 
welche Fenix!) als Astraeopora octophylla mitgeteilt hat. Ks 
liegt hier nicht der geringste Grund vor, diese durchaus ab- 
weichend gebaute Form zu Actinacis zu ziehen, wie eine Be- 
trachtung der Fig. 6a bei Fretrx sofort erkennen lat. Diese 
Typus erinnert allerdings sehr, wie man FELIx gern zugeben kann, 
an manche der alttertiaren Astraeoporaarten, doch ist mir eine 
derartig typische Columella, wie sie hier gezeichnet wird, bei 
diesen nicht bekannt, wie im tibrigen, was auch yon FELix 
selbst hervorgehoben wird, das Fehlen dieser Columella ein 
Hauptmerkmal fiir die Gattung Astraeopora darstellt. Nun spricht 
Fenix im Texte yon ,Pseudocolumella*, entstanden durch das 
Zusammentreffen der 8 Septen im Mittelpunkte. Ich wei nicht, 
auf Grund welcher Tatsachen der Autor zu der Uberzeugung 
gelanet ist, daB es sich um eine vermeintliche und keine echte 
Columella handele. Tiefschliffe durch die Basis der Kelche, 
welche allein entscheiden kénnten, scheinen nicht vorzuliegen. 
Allerdings kommt bei alttertiiren Astraeoporen eine Verschnérke- 
lung der Septa im Zentrum vor, welche ein s&ulendhnliches 
Gebilde vortiuscht. Fetrx gibt bereits ahnliches von 2 Arten 
des yenetianischen Oligocin im Texte an; noch viel deutlicher 
wird diese Erscheinung bei einer Art, welche fiir das Hocan 
des Friaul sehr charakteristisch ist, und welche ich auch in 
Bosnien wieder aufgefunden habe. Bei dieser Astraeopora annulata 
b’Acu.”) und bei der dieser in diesem Punkte nahe stehenden 
A. pseudopanicea OppENH. sind allerdings seitliche Verbindungen 
der Septen untereinander vorhanden, welche eine Art Achse 
vortiuschen. Es ist aber selbst bei der A. pseudopanicea, bei 
welcher die Achsenplatte auch in der Mitte voll entwickelt ist, 
diese niemals kompakt, sondern von gro8en Poren durchbohrt; 
das Gebilde sieht entsprechend anders aus?) als auf der Figur 
bei Ferrx, und wenn man hinzufiigt, daB bei der A. octophylla 
aus der ostgalizischen Kreide die Kelche niemals eine voll- 
standige Mauer besitzen, wihrend diese ebenfalls in der Dia- 
gnose yon Astraeopora gefordert wird und bei den alttertidren 
Formen yorhanden ist, so halte ich es doch nicht fiir ausge- 
macht, da8 hier wirkliche Astraeoporen , wie wir sie aus dem 
Tertiir kennen, vorliegen. Immerhin ist indessen aber die 

) Vel. Ostgalizien a. a. O. S. 44, T. Ill Fig. 6 und 6a. 
*) Cor. eoc. del Friuli S. 81, T. XVI Fig. 1—2. 
*) Vergl. Oppennem: Neue Beitrige zur Eozinfauna Bosniens. 

Beitr. zur Paliont. und Geologie Osterr.-Ung. Band XXV, 1912, 
Ss. 100 —101, T. X () Fig. 2—3, T. XIV (V) Fig. 1—2. 
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sonstige Ahbnlichkeit mit der Gattung eine betrichtlichere und 
eine Actinacisart ist die Form sicherlicn nicht'). 

Hine weitere Actinacis von wahrscheinlich cretacischem Alter 
wurde urspriinglich von Tornquisr als Hydrozoe aus Schichten un- 
bestimmten Alters von Langkat in Nordsumatra beschrieben. 
Tornquistr?) nannte die Type Neostroma sumatraensis undnahmein 
cretacisches Alter fiir die Schicht an, in denen sie enthalten war. 
Gert’) hat dann spiater nachgewiesen, daB es sich auch hier 
um eine Actinacis handele, welche er mit Recht mit der 
A. Martiniana pv’ORBIGNYs vergleicht. Es scheint somit auch 
fiir die Form von Sumatra ein cretacisches Alter zum mindesten 
hédchst wahrscheinlich. Hin weiteres Vorkommen yon Actinacis 

1) Die gleichen, ja noch scharferen Bedenken mu ich hinsichtlich 
der Litharaea distans erheben. welche Frurx (a. a. O. Uber eine Korallen- 
fauna aus der Kreideformation Ost-Galiziens S. 48, T. HI Fig. 3—38a) 
beschreibt und abbildet. Es gibt keine typischen Litharaeen mit so 
runden Kelchen, die dazu so tief sind, eine ganz rudimentire Mauer 
besitzen und deren Columella so schwach entwickelt ist wie hier. Vor 
allem aber gibt es keine Litharaeen mit einem so machtig entwickelten 
Coenenchym. Wenn Ferrx zum Vergleiche seine Litharaea Vaughani aus 
den Gosauschichten (Die Anthozoen der Gosauschichten in den Ostalpen 
Palaeontogr. XLIX, 1903, S. 179, T. XX Fig. 19 und Textfig.4—6) herbei- 
zieht, so gilt ziemlich alles, was gegen die Zugehorigkeit der Litharaea 
distans zu der Gattung Litharaea gesagt wurde, auch fir die Form der 
Gosauschichten, wie fiir die andere Art Litharaea latistellata, die aus den 
gleichen Schichten von Frtrx beschrieben wurde. Auch hier sind die 
Kelche rund und ziemlich vertieft, die Mauer rudimentaér oder doch 
nur liickenhaft entwickelt und das Coenenchym sehr reichlich vorhanden. 
Selbst diejenige typische Litharaee, welche am meisten Coenenchym 
besitzt, die Litharaea Websteri aus dem englischen Kocin (vergl. Mityne 
Epwarps und Harme, Hist. natur. des Corall. III S. 186) entwickelt, wie 
die Abbildung bei Dixon (Geology of Sussex, S. 138, T. 1 Fig. 5) und bei 
Mitxe Epwarvs und Harme selbst in ihrer Darstellung der britischen 
Korallen beweisen (Palaeontographical Society 1850, TVII F.1 resp. 1a), 
nur schmale Fetzen von Coenenchymsubstanz zwischen den polygonalen 
Kelchen. Es scheint mir daher bisher nicht der Beweis gefiihrt zu sein, 
dafs typische Litharaeen schon in der Kreideformation auftreten. Die 
indische Litharaea epithecata Duncan, welche tibrigens eine ganz typische 
Litharaea ist, und in allen Ziigen ihres Baues der Mitne-Epwarp’schen 
Diagnose voll und ganz entspricht, gehdrt dem Danien, den Cardita 
Beaumonti Beds, also einer Zwischenbildung zwischen Kreide und Tertiar 
an und bildet in dieser Zwischenfauna ein sehr typisch tertiires Klement 
(vgl. Sind fossil corals, Palaeontologia Indica XIV, 1, Calcutta 1880, 
S. 23, T Il F. 1—9). 

2) Uber mesozoische Stromatoporiden. Sitzungsber. der Kel. 
PreuB. Akad. der Wissensch. Bd. XLVII, Berlin 1901, S. 1115 ff. 
Welle Se JODU( 

3) Echte und falsche Hydrozoen aus Niederlaindisch-Indien. Sonder- 
abdr. Sitzungsber. d. Niederrhein. Ges. f. Natur- und Heilkunde zu 
Bonn 1909, Sitzung vy. 15. Februar. 
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aus der Kreide teilt GrrrH!) aus Transkaukasien mit, wo 
»rrof. KAiseR aus Giefen“ eine entsprechende Form ,in den 
Schichten der oberen Kreide mit Hippuriten und Jnoceramus 
eripsi Manr. bei Baga am Murgul, nahe der tiirkischen Grenze, 
gesammelt habe“. Diese Koralle wird von Gerth mit der 
A. cymatoclysta Frix naher verglichen, und eine auch spezifische 
Ubereinstimmung als wohl méglich angenommen. 

Von alttertiiren Vorkommnissen wurde die A. delicata Reuss, 
also die oligocine Form der Schichten von Crosara, von IELIx 
aus dem Alttertiar der Umgegend yon Barcelona?) angegeben. 
Da, wie ich spater nachgewiesen habe*), der Habitus dieser 
Fauna und ihre Zusammensetzung eine im wesentlichen eocine, 
nicht oligoc’ne, wie FrLiix annahm, ist, so méchte ich a priori 
das Auftreten der jiingeren Form dort bezweifeln und eher an 
meine Actinacis cognata denken*). Des Auftretens der A. digitata 
y. Frirscu in alttertiaren Schichten von Borneo wie der ver- 
schiedenen von ANGELIS D’OssaT aus dem Oligocin des Piemont 
beschriebenen Formen wurde bereits oben gedacht. 

Da die Gattung Actinacis das Oligocin nicht tiberschreitet 
und allem Anschein nach bis in die miocine Fauna hinein sich 
fortsetzt, so erhebt sich die Frage, ob sie, ohne Nachkommen 
zu hinterlassen, erloschen ist, oder ob und in welchen Bestand- 
teilen sie noch fortlebt. GurtH hat diese Frage a. a. O. 8.9 
kurz gestreift. Nachdem er behauptet, daB die tertiiren Acti- 
nacisarten wahrscheinlich nicht mit den cretacischen verwandt 
seien, d. h. nicht zur Gattung Actinacis zu stellen seien, erklart 
er, daB man die lebenden Nachkommen der Actinacis-Arten in 
der Sammelgattung Porites, und zwar in verzweigten Formen 
mit reichlich entwickeltem Coenenchym zu suchen habe. Hier 
ist nun zuv6rderst darauf hinzuweisen, daB auch nicht der ge- 
ringste Beleg dafiir vorliegt, da die alttertiaren Actinacis-Arten 
von den cretacischen generisch zu trennen seien. Wie wir 
sahen, stimmen alle Verhiltnisse des Baues zwischen beiden 

Vorkommnissen durchaus tiberein, und es hat sich noch bisher 
auBer GrertH kaum ein Autor gefunden, der hier generische 
Unterschiede zu erblicken geglaubt hat. Was nun das Uber- 

1) a. a. O. S. 7 des Separat. 
*) Uber eine untertertiire Korallenfauna aus der Gegend von 

Barcelona. Palaeontographica, LVI. Band, 1909, S. 118. 
) Vgl. meine einschlagigen beiden Untersuchungen in der Z. d. 

D. G. G. LXII, 1910, S. 129ff u. LXIII, 1911, Monatsberichte 8. 329ff. 
*) Das Gleiche gilt auch von der Litharaea rudis Reuss, welche 

Fertrx aus den erwihnten Schichten von Barcelona angibt. 
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gehen in die ,Sammelgattung Porites“ anlangt'), so fehlt fiir die 
Behauptung, da8B Porites eine wohl auf polyphyletischem Wege 
entstandene Sammelgattung sei, jeglicher Beweis. Formen mit 
reichlich entwickeltem Coenenchym .diirften zudem der Gattung 
Porites Lk., wenigstens soweit man sie im Sinne von MILNE 
Epwarps und Hamme auffa8t, kaum angehéren. Wird doch von 
den franzésischen Autoren?) fiir die Poritiden, also die Gattung 
Porites und Verwandte, ausdriicklich die ,,absence plus ou moins 
complete de coenenchyme“ als ein Charakterzug betont, wie denn 
auch die Formen mit stark entwickeltem, siebformigem und 
schwammigem Coenenchym, wie sie Pocra*) aus der Kreide von 
Boéhmen beschreibt, wohl kaum dieser Gattung angehGren diirften. 
Auch STEINMANN selbst leitet, wie wir sahen, Porites und Turbi- 
naria aus 2 ganz verschiedenen Stellen ab, so daf also auch fur 
diesen Forscher hier ein phylogenetisches Verhiltnis unter keinen 
Umstanden bestehen kann. Der gleichen Ansicht sind, obwohl 
sie von sonst verschiedenen Anschauungen tiber die verwandt- 
schaftlichen Beziehungen dieser Formen ausgehen, Frecu*) und 
Frau Ocitvie-Gorpon®). 

Wenn wir nunmehr die Familie der Turbinariden, welche 
eine durchaus natiirliche zu sein scheint. und auch von allen 
Korallensystematikern als solche wohl aufgefa8t worden ist, 
daraufhin durchsehen, wo sich etwa eine Fortsetzung der Gattung 
Actinacis in der Zeit ergeben kéunte, so sehen wir schon bei 
Zi1tEL*) die Gattung Turbinaria OKEN neben Actinacis D’ORBIGNY 
gestellt. Das gleiche ist auch bei Frau Oau.vie-Gorpon’) der 

1) Es ist recht interessant, dafi diese Anschauungen Gerrus sich 
nicht einmal im Hinklange befinden zu den Annahmen Sremmanns, dessen 
Schiller der Verfasser ist, und von dem die erwihnte Arbeit nicht 
unbeeinfluBt geblieben zu sein scheint. Noch 1907 werden in der ,,Hin- 
fihrung in die Paliontologie“ IT 8.135 die Poritiden als Nachkommen 
der Astrocoeninen zu den Tubicoralliern, 8. 141 Turbinaria als Fort- 
setzung von Pleurocora-Lithostrotion zu den Septocoralliern gestellt. 

*) Hist.-nat. des Corall. III, S. 178. 
3) Die Anthozoen der bohmischen Kreideformation: Abh. d. K. 

Bohm. Gesellsch. d. Wissensch. VII. Folge 2. Band, Mathem.-Naturw. 
Klasse Nr. 1, Prag 1887, 8S. 26ff. 
2 4) Die Korallenfaunen der Trias. I. Palaeontographica 37, 1890, 
See 3: 

5) Microscopic and systematic study of The Madreporarian Types 
of corals, London, Royal Society 1895, § 306. ,,Turbinaria seems to 
me to have in its irregulary built coenenchyme a charakter which renders 
it distinct from Porites on the one hand and from Astrieoneae and 
the Spongiomorphidae on the other.“ 

°) Palaeozoolegie 1, 5. 239. 
7) Microscopic and "systematic study of The Madteporantat Types 

of Corals. Royal Society London 1895. 
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Fall, wo auf dem Stammbaum a. a. O. S. 331 Turbinaria aus 
Actinacis zu entspringen scheint. Der Unterschied beider 
‘Gattungen ist nicht allzu bedeutend; abgesehen von der auferen 
Gestalt, die wohl nicht allzu sehr ins Gesicht fallt, besitzt 
Turbinaria ein stacheliges, Actinacis ein kérniges Coenenchym. 
Die Kelche ragen bei Turbinaria etwas mehr hervor. Vor allem 
aber besitzt Turbinaria ein schwammiges, wohlentwickeltes 
Siulchen, wihrend die Columella der Actinacis schwiicher ent- 

wickelt ist, nur in der Gestalt einer Warze vertreten ist und 
dafiir Pali entwickelt sind. Wir sehen also, die Unterschiede 
sind nicht allzu stark, und man kann sich a priori leicht vor- 
stellen, da8 sich die jiingere Gattung aus der alteren entwickelt 
haben kénnte, etwa dadurch, da8 sich hier Pali und das papillése 

Saulchen zu einer breiteren Achse zusammengeschlossen hatten'),. 
Wenn wir nun bei Zirret lesen, da’ Vurbinaria vom Miocin 
an bis in die Gegenwart vertreten ist, wahrend Actinacis im 
Oligociin aufhért, so sehen wir, daB die eine Gattung etwa da 
einsetzt wo die andere aufhért. Auch Duncan gibt in seiner 
Revision (a.a. O. S. 184) Turbinaria nur aus dem Miociin von 
Frankreich, Sind und, wie er schreibt, Asien an; was diese letztere, 
wohl allzu weitumfassende Provenienz bedeuten soll und worauf 

sie zielen kann, nachdem mit dem Ausdrucke ,Sind“, dem Indus- 
gebiet, das einzige nach meiner Kenntnis der Dinge hier in Be- 
tracht kommende Gebiet bereits vorweggenommen ist, ist mir 
unklar geblieben. Die Form aus dem Sind wurde von Duncan 
selbst”) beschrieben und abgebildet, und zwar aus der Gaj-Series, 
die etwa unserem Miocin entsprechen diirfte. Charakteristisch 
ist ftir diese, da8 bei ihr die Columella sehr schwach entwickelt 

sein soll, was man vielleicht als einen atavistischen Zug und 
als ein Hinneigen zu Actinacis auffassen kiénnte. Nach Zirreis 
spater, erst 1903, erschienenen ,,Grundziigen der Paldontologie“ 

S. 96 wire die Gattung Turbinaria schon in der Kreide vor- 
handen. Ich habe nicht das Zitat auffinden kinnen, auf welches 

er sich hinsichtlich dieses fiir die uns beschiftigende Frage so 
hochbedeutsamen frithen Auftretens der Gattung bezieht, und 
weiB bisher nicht, wann und wo eine typische Turbinarin aus 

der Kreide angegeben wurde, noch ob eine derartige Bestimmung 
zu Recht bestehen kann. Eine Zwischenform zwischen Turbi- 
naria und Actinacis scheint dagegen die Art zu bilden, welche 

') Dies scheint auch die Ansicht von Frau Ocmyvre zu sein, wie 
8. 205 Fig. 15 a. a. O. zu folgern berechtigt. Hier wird die starke Achse 
von Turbinaria ebenfalls in ein medianes Gebilde und zahlreiche Pali 
zerlegt. 

*) Vgl. Sind fossil Corals 8. 99, T. XXV Fig. 7—8. 

Zeitschr, d. D. Geol, Ges. 1913. 12 
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VAUGHAN in seiner Bearbeitung der Korallenreste des nord- 
amerikanischen Alttertiairs') aus dem Coral-Limestone der oberen 
Vicksburg Beds als Turbinaria(?) alabamensis n. sp. beschrieb. Die: 
Art hat die wohlentwickelte, schwammige Turbinaridenachse, 
scheint aber noch Pali zu besitzen und trigt iiberhaupt den 
Typus von Actinacis an sich, und zwar in einem Mafe, da man 
eigentlich erstaunt ist, sie vom Autor zu Turbinaria gezogen zu 
sehen; wenn der Autor in der Beschreibung angibt: , Pali are 
‘probably present“, so wundert man sich, wenige Zeilen weiter 
unten zu lesen: ,,[ have not been able to decide positively, whether 
this is an Actinacis or a Turbinaria. It is probably belongs to the 
latter genus.“ Mir scheint, es gibt wohl kaum einen schlagen- 
deren Beweis fiir die innige Zusammengehérigkeit beider 
Gattungen wie dieses Vorgehen eines so hervorragenden und ~ 
mit Recht als solcher so geschitzten Spezialforschers, wie dies 
VauGuHan auf dem Gebiete der Korallen zweifellos ist. 

Das Bett der Turbinaria (?) alabamensis VAuGHAN bilden nach 
VAUGHAN (a. a. O. 8S. 31) die oberen Vicksburg-Schichten, und 
zwar soll sie wenigstens 30 Fu8 iiber den Kalken mit Orbitoides 
Mantelli Morr. hegen. Das ist typisches Oligocin, und zwar 
wohl schon ein ziemlich hohes Niveau dieser Formation. Ich 
verweise hinsichtlich des Alters dieses Komplexes auf Haues 
Traité de Géologie II S. 1523—24 wie auf meine Priabona- 
Schichten $. 328—332. Das Niveau wiirde also zum mindesten 
nicht dagegen sprechen, in dieser Form schon ein Zwischenglied 
zwischen beiden Gattungen zu erblicken. Linen weiteren Uber- 
gang, vielleicht einen Seitenast, bildet die von mir leider unter 
einem recht unpassenden Namen aufgestellte und erst vor kurzem 
eingehend beschriebene Gattung Bosnopsammia aus dem bosnischen 
Eocin?). Diese Form hat_in ihrer starken Achse, dem Hervor- 
treten der Kelche und der Gleichheit der Septen viele Be- 

') Vergl. The eocene and lower oligocene Coral Faunas of the 
United States. United States Geological Survey. Washington 1900. 
S. 194, T. XXIII Fig. 1—3, T. XXIV. 

?) Vel. Neue Beitrige zur EKocinfauna Bosniens 8.106. — Da 
ich zumal in den letzten Jahren kaum dazu gelangt bin, Referate tiber 
eigene Arbeiten zu lesen, so habe ich erst vor kurzem bemerkt, dab 
Herr Gerra schon 1909 bei der Besprechung meiner ,Kocanfaunula 
Ostbosniens“ (N. Jahrb. f. Mineralogie 1909 I S. 292—93) die nahen Be- 
ziehungen meiner Bosnopsammia zu Turbinaria Oken betont habe. So 
sehr ich nun auch bedauern mite, durch die Nichterwahnung der be- 
treffenden Stelle den Eindruck zu erwecken, als wolle ich die Prioritat 
Gerths bei diesen von mir ebenfalls angenommenen systematischen 
Anderungen verschweigen, so sehr bin ich erfreut, uns beide unab- 
hangig voneinander zu den gleichen Anschauungen in diesem Punkte 
gelangen zu sehen. 
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rihrungspunkte mit Turbinaria, hat aber noch die Pali yon 
Actinacis. Die yon mir aus den Priabonaschichten beschriebene!) 
Aetinacis possagnensis steht ebenfalls in der Ausbildung der Achse 

der recenten Gattung ziemlich nahe. Wie sich zu dieser 
Turbinaria lateralis F. A. Roemer?) aus dem _ Unteroligocin 
von Lattorf verhalt, ist ohne weitere Studien an typischen 
Exemplaren nicht zu entscheiden. 

Wir sehen also, es gibt bereits eine Reihe von Formen, 
welche zwischen beiden Gattungen vermitteln. Wir haben es 
daher nicht nétig, mit GroscnH3) einen AnschluB an die ober- 
eretaceische, bisher stets zu den Astraeiden gerechnete und in 
die Nithe von Cladocora gestellte Gattung Pleurocora zu suchen 
und von dieser mit kompaktem Skelett versehenen Form die 
typisch porése Gattung Turbinaria abzuleiten. Bis jetzt waren 
sich alle Sachkundigen dariiber einig, hier nicht die geringste 
Ahnlichkeit zu erblicken, geschweige denn nihere phylogene- 
tische Beziehungen anzunehmen. Sehr eigenartig beriihrt es, 
wenn GroscH (a. a.O. 8.12) von dieser Gattung Pleurocora 
MILNE Epw. und Haine schreibt, da8 ,der plattige Korallenstock 
zwar kompakt aber nicht massig“ sei. Ich habe schon hin- 
sichtlich des Ausdruckes ,plattig“ die Empfindung, da8 er ad 
usum delphini gebildet ist, um auf nahere Beziehungen zu 
Turbinaria vorzubereiten. MitNe Epwarps und Harme*) schreiben 
in ihrer Diagnose ihrer Gattung Pleurocora von ihr, und zwar 
auf der ersten Zeile dieser ihrer Diagnose: ,Le polypier est 
subdendroide, quelquefois subfoliacie‘, d. h. das Polypar ist un- 
eefahr baumartig, manchmal etwa blattartig. Es sind also blatt- 
artige (nicht plattenfoérmige) Gestalten nur als Ausnahmen be- 
handelt und finden sich nur bei der Pl. gemmans Micn.*) Im 
groBen und ganzen handelt es sich um eine baumartig ver- 
zweigte Kolonie von durch Sprossung entstehenden, nur locker 
miteinander im Zusammenhange stehenden Zellen. Es sei dem 
wie immer, jedenfalls nennt Groscu auf 8. 12 des Separ. den 

1) Palaeontographica XLVII, 1901, 8.53, T IX Fig. 5—5a. 
7) Die Polyparien des norddeutschen Tertiirgebirges Palaeonto- 

graphica IX, Cassel 1863, 8S. 45, T V Fig. 12. 
3) Vel. Phylogenetische Korallenstudien (Die Axophylliden). 

pee Dissertation Berlin 1908; siehe auch Zeitschr. d. D. G. G. 1909, 
eel ff. 

*) Hist nat. des Corall. II, 8. 601. 
°) Hinsichtlich dieser und verwandter Typen ist der Bearbeiter 

des leider Fragment gebliebenen die Korallen behandelnden Abschnittes 
der Paléontologie frangaise, Herr pe Fromenret, selbst sehr zweifelhaft, 
ob sie wirklich zu Pleurocora Evw. u. H. gehéren. Vgl.a.a. O. S. 428. 

12* 
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Korallenstock von Pleurocora ,kompakt*!), und es mutet, wie 
ich schon oben schrieb, sehr seltsam an, wenn er dann auf 
S.14 in der Tabelle die Beschaffenheit des Skeletts von der- 
selben Gattung als eine ,pordse“ bezeichnet, wodurch sich 
dann gemié8 der anscheinend aprioristischen, durch eine 4uBer- 
liche Betrachtung des Skeletts gewonnenen Uberzeugung des 
Autors programmaBig der Ubergang zwischen dem kompakten 
Skelett von Lithostrotion und Petalaxis zu dem pordsen von 
Turbinaria vollzieht. Es ist schwer, derartiges ernst zu nehmen, 

und fiir mich wenigstens bilden derartige Untersuchungen und 
Auffassungen einen recht bedauerlichen Riickschritt in die ersten 
Stadien der Paldontologie, wo man sich tastend bemihte, die 
heute noch lebenden Gattungen (Astrea, Millepora, Madrepora, 
Caryophyllia etc.), ja Arten (Madrepora annanas L. z. B.) in 
den fossilen Formen des Silurs wiederzuerkennen. | i 

") Auch auf der Tabelle S. 14 ist fiir Plewrocora hinsichtlich des 
Habitus von ,kompakten Stécken* die Rede, wahrend das Skelett, 
wie erwahnt, als ,pordés“ bezeichnet wird. Ich kann mir nicht vor- 
stellen, wie aus pordsem Material ein kompakter Stock entstehen kann. 
Wenn ferner die verbindenden Exothekalbildungen der Gattung als 
»Coenenchym* a. a. O. bezeichnet werden, so wirde mit demselben 
Rechte jede durch Sprossung sich vermehrende Koralle ein derartiges 
Zwischengewebe besitzen. Dab ,die Kelche durch Coenenchym ver- 
bunden“ sind, trifft sicher fiir den oberen Teil, wo sie frei liegen, gewil 
nicht zu, und auch fir den unteren kann man nur von Exothekal- 
bildungen, emem Gebrime im Sinne Linpsrroems, sprechen, wie denn 
auch Zrrret (Paliozoologie I 8. 256) die Wand bei Pleurocora ,sehr 
dick“ nennt und von einem ,Coenenchym* hier nichts wei$. Auch 
bE Fromenret schreibt a. a. O. S. 427: ,Mais les polypierites, quoique 
courts, sont toujonrs libres dans une certaine étendue*. 

Manuskript eingegangen am 10. November 1912.] 
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5. Die mitteljurassischen eisenerzftihrenden 
Tone lings dem sitidwestlichen Rande des 

Krakau—Wieluner Zuges in Polen. 

Von Herrn B. v. REHBINDER in St. Petersburg. 

(Hierzu Taf. IV—VL.) 
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Vorwort. 

Als ich im Jahre 1902 meine Untersuchungen im polnischen 
_ Jura anfing, nahm ich mir zunachst vor, eine detaillierte Auf- 
nahme eines Stiickes dieses Gebietes westlich von Czenstochau 

zu liefern'). 
Doch stellte sich bald heraus, daS es not tat, ein anderes 

Ziel ins Auge zu fassen. Bekanntlich herrschte in den neun- 
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in Polen ein starkes 

”) REHBINDER: Gllied aun des braunen Jura in Polen. Zeitschr. 
d. Deutsch. Geol. Ges. 1902. 
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Hisenfieber, das die Anlage einer groBen Anzahl von Versuchs- 
schiichten zur Folge hatte. Als sich das Fieber gelegt hatte 
und die Hisenpreise gesunken waren, wurde in den meisten 
Fallen von einer Kinrichtung neuer Gruben abgesehen, noch mehr 
— allmahlich wurden auch die alten aufgegeben, bis schlieBlich 
im ganzen Gebiete nur noch etwa ein halbes Dutzend im Gange 
eeblieben sind. Dabei wurden auBerdem die Versuchsschachte 
verschiittet und ihre Halden eingeebnet. Da war es nur 
natiirlich, vor allem an die Rettung der auf den Gruben und 
Schachten noch zu sehenden Profile sowie der daselbst vor- 
handenen Gesteinsproben und des palaontologischen Materials 
zu denken. Diese Arbeit, die ich mit Hilfe des Grubenaufsehers 
W. Sowicki, eines sehr eifrigen und gewissenhaften Mannes, 
ausgefiihrt habe, hat mir ein reiches Material geliefert, welches 
die Richtung meiner Untersuchungen anderte; jetzt muBSte ich 
als Zweck derselben die Stratigraphie und Palaontologie der 
jurassischen eisenerzfiihrenden Tone aufstellen. 

Abgesehen von der Zeit, welche die Untersuchungen im 
Felde und das Sammeln genommen haben, waren auch meine 
persénlichen Verhaltnisse der Arbeit nicht im nétigen Mabe 
giinstig. Daher erscheint vorlaufig bloB der stratigraphische 
Teil derselben. 

Au8er den an Ort und Stelle aufgenommenen Profilen habe ich 
vielfach auch Grubenprotokolle benutzt. Obgleich dieselben 
oft zu wenig ausfiihrlich und in einzelnen Fallen auch nicht 
elinwandsfrei sind, so geben sie doch einem Forscher, der die 
Gegend schon aus eigener Anschauung kennt, sehr wichtige 
Winke. Bohrprotokolle dagegen habe ich so gut wie gar nicht 
benutzen kénnen. Fiihren namlich die Tone Erz in Knollen, so 
kommt es oft vor, da®B der Bohrer zwischen den Knollen eines Erz- 
lagers hindurchgeht — das Lager bleibt dann nicht verzeichnet; 
oder umgekehrt nimmt der Bohrer eine seinzelne Knolle mit, 
die nun im Protokoll als Lager oder Bank notiert wird. 
Dazu kommt noch, da8 beim Gebrauch yon zerschlagendem 
Bohrer mit Wassersptilung die Proben einiger besonders weicher 
Schichten ganz unkenntlich werden und itibersehen werden 
kénnen. | 

AuBer meiner, von mir und meinem Sammler zusammen- 
gebrachten Privatsammlung habe ich zur Verfiigung gehabt 
die Sammlungen: des Warschauer Polytechnikums, bestehend aus 
den Aufsammlungen von mir, W. Sowicki, P. KoroniEwicz, 
St. LOWENSTEIN, einer yon A. RepKo erworbenen Sammlung u. a. 
m.; des Geologischen Komités (Aufsammlungen von A. MICHALSKI); 
der Akad. d. Wissensch. zu St. Petersburg (Samm]. STEPNIEWICZ) 
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und die Privatsammlung des Bergingenieurs Sr. KonrKiewicz in 
Warschau, wobei die Bestimmungen der Fossilien in diesen 
Sammlungen meistens von mir gemacht, zum Teil von mir 
durchgesehen und berichtigt worden sind. AuBerdem hatte ich 
Gelegenheit, die Rormersche Sammlung an der Universitit 
Breslau, einen Teil derselben sowie die DostTErcuitische 

Sammlung in der Kel. PreuBischen Geologischen Landesanstalt 
in Berlin, ferner die groBe ZkEuscHNERsche Sammlung im 
Dzieduszycki-Museum zu Lemberg und die Universitits- 
sammlungen daselbst und in Krakau naher kennen zu lernen. 
Endlich habe ich zum Vergleich noch einige andere an Fos- 
silien des mittleren Jura reichen Sammlungen besucht. Alle 
Herren, die mich sowohl bei meinen Untersuchungen an Ort 
und Stelle als auch bei meinen Studien an Sammlungen und 
Bibliotheken unterstiitzt haben, médchte ich an dieser Stelle 
nochmals meines wirmsten und verbindlichsten Dankes ver- 
sichern. | 

Vorliegender Text ist dem russischen') gegeniiber etwas 
gekiirzt worden. Das in Wegfall Gekommene betrifft jedoch 
nur fiir den deutschen Leser wenig Wichtiges resp. weniger 
Interessantes. 

Abgeschlossen Weihnachten 1911. 
Der Verfasser. 

I. Uber die Verbreitaung der mitteljurassischen 
erzfthrenden Tone. 

Die an der siidwestlichen Seite des Krakau-Wieluner Zuges 
(resp. stidwestlich der Linie Krakau—Czenstochau— Wielun) 
entwickelten mitteljurassischen erzfiihrenden Tone stellen einen 
ziemlich machtigen Komplex verschiedenartig grauer Tone dar, 
deuen bankformige Schichten und Knollen-Lager von Sphiro- 
siderit (z. T. von Limonit) untergeordnet sind, ebenso wie 
andere Gesteine — hauptsichlich Sandsteine und Sande, aber 
auch Oolithe, Mergel und selten Kalkstein —, wobei es sich 
auch hier — au8er fir Sand — um Banke oder Knollen-Lager 
handeln kann. Auch zerstreute Knollen von Erz oder Gestein 
sind haufig. Diese Tone kommen haupts&chlich im siidlichen 
Teile des Gouvernements Petrikau (Bezirk Czenstochau und der 
nordliche Teil des Bezirkes Bendzin), aber auch im siidlichen 
Teile des Gouv. und Bez. Kalisz und im siidwestlichen Teile 

des Gouv. Kielce (kleiner Teil im Westen des Bezirks Olkusz) 
vor. Auch nehmen sie in Oberschlesien eine an die nordwestliche 

') Mem. d. Com. Geolog. d. St. Petersbourg. N.S. 74, 1912. 
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Ecke des Czenstochauer Bezirks anstoBende Gegend ein (bei 
Bodzanowitz, Wichrau, Sternalitz). 

Die Grenzen dieses Gebietes sind: 
vom Norden her — die Parallele der Stadt Wielun; 

vom Nordosten — das siidwestlieche Rand des Krakau- 
Wieluner Zuges von Wielun im Norden bis zur Kreuzung mit 
dem Flusse Weif’e Przemsza im Siiden, resp. die Linie Wielun, 
Krzepice, Czenstochau, Zarki, Kromotéw, Rodaki; 

vom Westen und Siidwesten — die Linie von Wielun 
nach SSW bis Kowale bei Praszka, von hier eine nach SO 
verlaufende, der preuSischen Grenze nahe und mehr oder minder 
parallele Linie, welche aus der Gegend bei Krzepice sich nach 
SW bis zum Zusammentreffen der preuBischen Grenze mit dem 
Flusse Lisswarta wendet. Hier gehen die Tone zwischen Pod- 
lenze Krolewske und Podtenze Szlachecke auf oberschlesisches 
Gebiet tiber. Ihre SW-Grenze verlauft dann ungefahr nach SO 
in einer Entfernung von Maximum 12 km yon der preuSischen 
Grenze von Przystaji bis Lojki (9 km von der Grenze), yon 
hier, nach SSW gehend und sich zugleich der Grenze nahernd, 
bis Konopiska (4!/, km von der Grenze). Sodann eine Linie, 
die wieder mehr oder minder nach SO gegen Kamienica Polska 
und Jastrzomb verlauft; von hier, den Flu8 Warta bei Poraj 
schneidend, geht sie nach O zum Krakau- Wieluner Zuge un- 
gefihr bis Chorof, von da nach SO bis zum Dorfe Rodaki, 
sich dem Krakau-Wieluner Zuge immer nahernd. Seine maxi- 
male Breite — ca. 12 km — erreicht das Gebiet dieser Tone 
zwischen Konopiska und Bleszno. Der von Choron bis Wysoka 
Lelowska von den Tonen eingenommene schmale Streifen er- 
reicht noch eine Breite von 2—3 km, siidlicher jedoch ist die 
Breite noch geringer — héchstens '/, km. 

Dieser schmale Streifen hat an seinem siidlichen Ende 
eine kurze, zuerst nach W, dann nach NW gerichtete Ab- 
zweigung, die von Rodaki tiber Hutki Kanki, Grabowa, Niego- 
wonice, Mitynek, Rokitno, Lazy und Wysoka Pilecka verliuft, 
um nérdlich von letzterer bei Ciengowice zu endigen. Schlieb- 
lich hegt nérdlich von Ciengowice ein isoliertes, inselartiges Vor- 
kommen bei Poremba Mrzyglodska. Der siidliche und siidwest- 
liche Rand des Zweiges (Rodaki—Wysoka Pilecka) macht zu- 
gleich die siidliche Grenze der Verbreitung unserer Tone tber- 
haupt aus'). 

1) Abgesehen yon unrichtigen Angaben Alterer Autoren muB be- 
merkt werden, dafi auch bis zur letzten Zeit in der Literatur Fundorte 
unserer Tone erwihnt werden, welche auBerhalb der gegebenen Grenzen 
sich befinden, und zwar: 
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Das ganze obenerwaihnte Gebiet der erzfiihrenden 
Tone!) liegt fast ausschlieBlich im Gebiete des Oberlaufes des 
Flusses Warta und dessen linker Zufliisse Bozy Stok, Kamie- 
niczka, Konopka und Lisswarta. Von der rechten Seite gibt 
es hier keine einigermaBen bedeutenden Zufliisse. Der siidliche 
Teil des Verbreitungsgebietes der erzfiihrenden Tone, siidlich 
der Linie Poremba Mrzygtodska-Bzow, liegt im Oberlaufgebiet 
des Flusses Czarna (Schwarze) Przemsza und seines Zuflusses 
Mitrenga, wogegen der kleine allersiidlichste Teil ins Gebiet des 

Mtynisko und Boleslawiee westlich von Wielun, Dombrowa und 
Wieruszow nordwestlich yon demselben und schlieBlich mehrere Orte 
zwischen Wielun und Kalisz: Kraszewice, Kuznica Grabowska, Kuznica 
Zagrzebska und Salomony (vgl. SremrrapzK1, Pamietn. Fizyjogr. 1889 
und 1891 und Geologia ziem polskich I, 1903). Jedoch hat schon 
Lewrssxi (Bull. Com. Geol. de St. Petersbourg 1902) die Zweifelhaftigkeit 
der meisten dieser Fundorte gezeigt. — Nachher habe ich (Bull. Com. 
Géol. 1907) erwiesen, daf an Stelle von Jura in Dombrowa Keuper vor- 
handen ist, und schlieblich auch die tibrigen Fundorte untersucht. 

Abgesehen yon Mlynisko, wo die Angabe Sremrrapzkris uber das 
Auftreten jurassischer Tone beim Graben eines Brunnens nur gelegent- 
lich neuer Grabearbeiten gepriift werden kénnte, habe ich mich verge- 
wissern kénnen: 

1. da® an diesen Orten in bezug auf Tone blof die in der Gegend 
gewohnlichen, oberflachlichen sandigen postpliocinen Tone, den 
jurassischen gar nicht ahnlich, vorhanden sind. Dagegen bezeichnen 
die Bauern bei der Ausfrage tiber graue Tone als solche blaulich- 
grauen Schwimmsand, der im nassen Zustande auferordentlich zih 
und dem Brunnengraben sehr hinderlich ist; 

2. daB das in dieser Gegend massenhaft auftretende Hisenerz 
ausschlieBlich Rasenerz ist; 

3. daB die alten Frischéfen, deren Reste und Schlackenhaufen 
noch zu sehen sind, zur Zeit der Leibeigenschaft gewirkt, jedoch kein 
értliches, sondern von weitem zugefiihrtes (,aus der Gegend hinter 
Wielun* ) und somit sehr mdglich ‘gerade jurassisches Erz verarbeitet 
haben. Solch ein Unternehmen ist nicht aus den geologischen, sondern aus 
Odkonomischen Verhiltnissen zu erkliren. Die Gegend besa fliebendes 
Wasser, um die Blasebilge der Ofen in Bewegune zu setzen (alle Ofen 
liegen langs elnem. FluBlauf), Wald fir Kohlebereitung, Nahe der 
Grenze far Export des Eisens; die Zufuhr der Erze dagegen war bei 
kostenloser Frohn-Arbeit nicht teuer: 

4. Hochdéfen hat es hier nie gegeben, und die vermeintliche Hoch- 
ofenschlacke, aus der nach SremrrapzKr das Fundament der alten 
Schinke in Kuznica Grabowska bestehen soll, ist blos kavernéses 
Rasenerz. 

Ich halte es daher nicht fir médglich, das Vorhandensein von 
jurassischen Tonen in den erwahnten Fundorten anzuerkennen. 

1) AuBer den mitteljurassischen eisenerzfihrenden Tonen kommen 
in deren Nahe noch ebenfalls eisenerzfihrende Tone im Keuper vor. 
Um fortwahrenden Wiederholungen vorzubeugen, will ich fortan unter 
,erzfiihrenden Tonen* ohne nahere Bezeichnung stets blos die mittel- 
jurassischen verstehen. 
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Flusses Biala (Weife) Przemsza und dessen Zuflusses Centuria 
hineinragt. 

Die ganze Gegend stellt eine schwach hiigelige Oberflache 
dar mit schwachem allgemeinem Abfall nach Siidwest und 
Nordwest, d.h. im ganzen nach West. Diese Neigung ist 
durch einen Vergleich von Héhenangaben deutlich zu sehen. 
Ausgenommen die Stellen, wo es jiingere jurassische Bildungen 
gibt, sind die erzfiihrenden Tone entweder gar nicht oder, meist, 
mit postpliocinen Ablagerungen (hauptsachlich Sand und Sumpf) 
bedeckt. Trotz der im ganzen geringen (1—10 Meter, manch- 
mal auch dariiber) Dicke dieser Decke sind natiirliche Hnt- 
bléBungen héchst selten und kommen nur an Ufern von Flub- 
und Bachlaufen (Truskolasy, Hutki Kanki) vor. Die Unter- 
suchung ist daher fast ausschlieBlich auf kiinstliche, meist in 
Schachten und Gruben, z. T. an Hohlwegen auftretende Profile 
angewiesen. Bevor ich zu deren Beschreibung itibergehe, halte 
ich es fiir angezeigt, eine historisch-kritische Ubersicht der 
Literatur vorauszuschicken. 

IL. Historisch-kritische Ubersicht der Literatur’). 

Die Erzergiebigkeit der mitteljurassischen Tone im siid- 
westlichen Polen war schon in alten Zeiten bekannt, und die 
Gewinnung ihrer Erze hat mehrere Jahrhunderte hinter sich. 
Es sind z. B. kgl. polnische Privilegien zur Verhiittung der Erze 
dieser Gegend aus den Jahren 1531 (Wrenczyca), 1553 (Zajonezk1) 
und 1566 (Truskolasy und Panki) bekannt?). Jedoch fingen 
die geologischen Untersuchungen der Gegend erst mit dem 
19. Jahrhundert an. 

In bezug auf die jurassischen Hisenerz-Tone kann die Ge- 
schichte dieser Untersuchungen in drei Perioden geteilt werden: 

1. 1805—1844. Diesen Tonen (sowie dem ortlichen braunen 
Jura iiberhaupt) wird ein sehr mannigfaches Alter zugeschrieben 
— vom Palaeozoicum bis inkl. Diluvium —, nur das richtige 
nicht! Zugleich werden sie oft mit ihnen ganz fremden Ab- 
lagerungen vereinigt. 

2. 1844—1862. Das mitteljurassische Alter der Tone ist 
zweifellos festgestellt, jedoch ist deren Begrenzung Ablagerungen 
anderen Alters gegeniiber noch nicht zu Ende gefihrt. 

1) Um diesen Abschnitt nicht zu umfangreich werden zu lassen, 
werden darin die in deutscher Sprache erschienenen Schriften ver- 
haltnismaBig kurz, dagegen die dem deutschen Leser wenig zuging- 
lichen polnischen und russischen Schriften ausfihrlich behandelt.. 

*) Lasecxi, H.: Gornictwo w Polsce. 1841. 
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3. 1862 bis Gegenwart. Endgiiltige Ausscheidung der 
jurassischen Tone als einer selbstindigen Formation und deren 
Gliederung in palaontologische Zonen. 

I. Die erste Periode und zugleich die geologische Unter- 
suchung der Gegend itiberhaupt wurde von L. v. Bucn') er- 
éffnet. Leider hat er aber das richtige Alter der jurassischen 
Hisenerztone nicht erkannt. Auf einem Bohrprotokoll von 
Blanowice fuBend, wo man unter braunkohlefiihrenden Tonen 
auf Keuperkalk gestoBen war, den er irrtiimlicherweise fiir den 
weifen Jurakalk derselben Gegend hielt, erklarte er konse- 
quenter Weise die kohlenfiihrenden Tone fir jiinger, als 
Jurakalk. . 

Da er sich zugleich die Aufeinanderfolge der betreffenden 
Schichten folgendermaSen dachte (von oben nach unten): 

5) weiber Flugsand, 
4) Toneisenstein in Ton, 

3) schwache Lager sandiger Kohle, 
2) machtige bunte (rote und graue) Tone, 
1) Hisensandsteine und -konglomerate, 

—  nahm er ein postjurassisches Alter auch fiir die Hisenerz- 
tone an und, da er den erwaihnten Komplex fiir ein zusammen- 
hangendes Ganzes ansah, dasselbe Alter fiir alle seine Schichten. 
Er rechnete ihn namlich der , Neuen Steinkohlenformation“ zu, 
deren Alter er demjenigen des , Neuen Sandsteins des Heuscheuer- 
gebirges*, d. h. des Quadersandsteins (also der oberen Kreide) 
gleichstellte. Wir sehen also, da8 v. Buc nicht nur das Alter der 
jurassischen Tone unrichtig bestimmte, sondern sie zu einem 
Komplex mit Keuper und sogar mit Postpliocin zusammentat; 
zugleich aber rechnete er einen Teil von zu Limonit verwitterten 
kalkhaltigen jurassischen Toneisensteinen einer noch nicht ent- 
deckten, aber wegen Abwesenheit von Ammoniten nicht 
jurassischen Kalksteinformation zu. Auch fiihrte er den leidigen 
Ausdruck ,Blaue Tone“ allgemein ein, obgleich solche nur im 
Keuper vorkommen, wogegen die jurassischen verschiedenartig 
erau sind und nur an der Oberfliche verwitterter Halden einen 

blaulichen Anstrich annebmen kénnen. 
Die Autoritat v. Bucas war so gro’, da8 wahrend der 

darauffolgenden 34 Jahre fast alle Schriften entweder seine 
Ansichten wiederholten, variierten oder wenigstens Anklange 
daran enthielten, andere aber kamen zu noch weniger rich- 
tigen Schlissen. Eine Ausnahme bilden Scuurtrz und z. T. 
(namentlich in seinen ersten und letzten Schrift) Puscn. 

1) Bucu, L. v.: Geogn. Ubersicht von Neu-Schlesien. 1805. Ge- 
sammelte Werke 1, 1867, S. 719—739. 
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Dabei beriicksichtigen Scuutrz'), Staszic?) und BLesson?) gar 
nicht die Ansichten v. Bucus, bezw. scheinen dieselben nicht 
gekannt zu haben. 

ScHuLtz sieht die Hisenerztone und ihr Grundgebirge als 
Zwischenlager oder sekundare Lager der Kalksteinformation 
an, wegen Gleichheit der Versteinerungen. Niahere Alters- 
bestimmung wird nicht angegeben. Sraszic spricht itiber die 
Kisenerztone im Voriibergehen. Seiner Ansicht nach liegen sie 
zwischen Sandstein bzw. Kieselschiefer als Hangendem und 
wasserfiihrendem Sandstein als Liegendem und k6énnen geteilt 
werden in eine untere, sandige (manchmal aus Schiefer be- 
stehende), oft etwas kalkige Lage, welche eine Schicht Ton- 
eisenstein enthalt, und eine obere, fette, welche Knollen des- 
selben Erzes fiihrt. Von den wenigen Fundorten, die er an- 
fihrt, gibt er nur fiir die im Siiden des Gebiets liegenden als 
Alter die Ubergangsformation an. Das Alter der iibrigen wird 
nicht angegeben und kann nicht einmal nach seiner geologischen 
Karte bestimmt werden — diese ist topographisch vollstandig falsch. 

SchlieBlich stellte Biesson eine Uberschwemmungstheorie 
auf, nach welcher der Flézformation angehérende Toneisenstein- 
lager in Tonen durch Fluten zerstért und an anderer Stelle 
wieder abgesetzt waren. Er rechnet die Tone mit Toneisen- 
steinknollen, die er als Geschiebe betrachtet, der aufge- 
schwemmten Formation zu. 

Von den tibrigen Autoren schlo8 sich Karsten‘) vollstandig, 
CARNALL®) mit geringen Abweichungen®) v. Buch an. CARNALL 
versuchte durch neue Angaben v. Bucus Meinung iiber das 
postjurassische Alter der Hisenerztone zu bekraftigen. AuBer 
petrographischen Vergleichen mit der Quadersandsteinformation 
fuhrt er dazu ein Bohrprotokoll von Koschentin auf, das je- 
doch von ihm falsch gedeutet wurde und in Wirklichkeit blof 
das Auflagern von Keupertonen auf Keuperkalk beweist. 

") Scuurtz, W.: Bemerk. ib. d. Vorkomm. d. Bleiglanzes, Braun- 
eisensteins und Galmeys bei und um Tarnowitz i. O.-S., (1807) 1813, 
S. 111 u. Anhang. 

*) Sraszic, Sr.: O ziemorodztwie Karpatow i innych gor i rownin 
Polski. 1815. : 

*) Bresson: Uber Magnetismus und Polaritét der Toneisensteme 
und tiber deren Lagerstitten in Oberschlesien und _ baltischen 
Landern. 1816. 

*) Karsten, D.: Mineralog. Tabellen. 2. Aufl. 1808, S. 83. 
°) Carnatt, R. v.: Geogn. Vergleich zwischen den nieder- und 

oberschlesischen Gebirgsformationen und Ansichten tiber deren Bildung. 
Karsrens Archiv fir Mineralogie usw. 4, 1882. 

°) Namlich rechnete er die groben Kieselkonglomerate aus dem 
v. Bucuschen Komplex dem aufgeschwemmten Lande zu. 
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OryNHAUSEN') machte, wie es scheint, einen Versuch, 
vy. Bucns und Birssons Ansichten zu vereinigen. Jr rechnet 
die Hisenerztone im siidlichen Teile ihres Gebietes zur neuen 
Steinkohlenformation v. Bucus, im nérdlichen zur aufge- 
schwemmten Formation. Dabei halt er die beiden Formationen 
fiir verwandt und sogar Uberginge zwischen denselben fiir 
méglich. Uberhaupt ist seine Darstellung auSerordentlich ver- 
worren und unklar. Von einer vorgefaften Idee beherrscht 
und zum Teil auf falschen Angaben (Vorkommen krystalliner 
Geschiebe und Artefakten in den Hisenerztonen) fuBend, halt 
er sogar die Versteinerungen fiir keinen Beweis gegen die Zu- 
rechnung zur aufgeschwemmten Formation und sucht sie als 
den ‘'onen fremde Korper zu erklaren. Sein einziges Verdienst 
ist, die von v. Bucn ausgeschiedenen Limoniten als verwitterte 
Toneisensteine gedeutet zu haben. 

Selbstandiger als die vorerwahnten trat Puscu?) auf, zunachst 
im Jahre 1823. Hr widerlegte die Theorien von BLEsson und 
OEYNHAUSEN und machte auf die Identitat der Versteinerungen 
der Kisenerztone mit denen des weifen Kalkes aufmerksam; 

da er aber zugleich an die Richtigkeit der Bucnschen Deu- 
tung der Bohrung in Blanowice glaubte, nahm er an, der 
Bucusche Schichtenkomplex sei das oberste Ghed des weiben 
Kalkes. 

In seinen spiiteren Schriften®) kam er wiederholt darauf, 
tiber das Alter des Bucuschen Komplexes zu sprechen, den er 
— nach Ausscheidung des Flugsandes — der Wealdenformation 
inglands_ parallelisierte (die Tone dem Wealdclay, als 
dessen marine Facies, die Sandsteine dem Ironsand) und 
als ,Moorkohlen- und Toneisensteinformation* bezeichnete — 
ein Name, der in der damaligen Literatur angenommen wurde’). 

Nun beging er in bezug auf Schichtenfolge eime neue 
Konfusion. v. Bucu und seine Nachfolger sprachen von unter 
den Tonen liegenden Hisensandsteinen. Puscu verneint sie 

') Onynnausen, K. v.: Versuch einer geognostischen Beschreibung 
von Oberschlesien — Mit Karte. 1822. 

”) Puscn, G.: Bemerkungen tber Herrn v. Onynuausens Versuch 
einer geognostischen Beschreibung von Oberschlesien. Mineralogisches 
Taschenbuch 1823, Heft 4. 

*) Puscu, G.: a) Uber die geognostische Konstitution der Karpaten 
und der Nord-Karpatenlinder. Karsrens Archiv fiir Miner. usw. 1, 
1829. — b) Krotki rys geognost. Polski i Karpat potnocnych. Stawianin 
1 und 2, 1830. — c) Geognost. Beschreibung von Polen 1831—36, mit 
Atlas (1837). -- d) Polens Paldontologie. 1837. Q 

*) Vel. Carnauy (1. c.) u. Buorpr, G. v.: Nachtr. z. Schrift: Uber- 
gangstormat. 1. Kgr. Polen. Neues Jahrb. f. Miner. 1833. 
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nicht, spricht aber auch von einer Wechsellagerung solcher 
Sandsteine mit den erzfihrenden Tonen und schlieBlich von 
einer Bedeckung dieser Tone durch im Sande gelagerte 
Hisensandsteine, auf die er besonderes Gewicht legt und sie 
fiir das oberste Glied des v. Bucuschen Komplexes erklart. 

Es ist aber ein MiBverstiindnis, das auf Verwechslung ver- 
schiedener Sandsteinarten und -lagen sowie auf falsch ge- 
deuteten topographischen Beobachtungen usw. beruht. Denn, 
wie wir spiter sehen werden, sind es gerade die eisensand- 
steinfiihrenden Sande — soweit es sich nicht um Sandstein- 
funde im Diluvium handelt —, die tiefer als die erzfithrenden 
Tone liegen. | hs Be 

Auch die paliontologischen Studien Puscus halfen ihm 
nicht, sich tiber die stratigraphischen Irrtiimer hinwegzusetzen, 
und zwar nicht nur, als er in seinen ersten Schriften die 

Identitat (1823) oder Abnlichkeit (1829 u. 1831—36) der Mehr- 
zahl der in den Toneisensteinen und den sie fiihrenden Tonen 
enthaltener Versteinerungen mit denen des wei8en Jurakalkes 
betonte, zugleich aber doch von deren Ahnlichkeit mit denen 
des Griinsandes (1829) und Ironsandes (1831—36) sprach; nein, 

er hielt an dem Wealdenalter dieser Tone auch dann fest, als 
er daraus in seiner Palaontologie 17 zweifellose Juraarten 
und blos 2 untercretacische beschrieben hatte. Héchstens, 
meinte er, wiren diese Tone den kohlenfiihrenden Kimmeridge- 
tonen gleichzustellen, unter der Bedingung jedoch, den weifen 
Jurakalk fiir mittleren Jura anzuerkennen. [rst in einem 
Artikel aus dem Jahre 18391) und seinem posthumen 
gréBeren Werke?) wird er endlich die alten Ansichten los. 

Auf Grund neuer Beobachtungen bei Jaworznik siidwestlich 
von Czenstochau u. a. m. stellte er nun fest, die Hisenerztone 

lagen unter dem weiSen Jurakalk und dazwischen komme 
noch gelber Mergeloolith und brauner eisenhaltiger Sandstein 
bezw. Sandkalk vor. Seine neue Ansicht bekraftigt er durch 
den Hinweis auf das NO-Fallen der Schichten, bei dem der 
Jurakalk, dstlich von den Tonen verbreitet, dieselben, entgegen 
v. Bucns Annahme, nicht unterteufen kann. 

') Puscn, G.: Uber die geogn. Verhiltnisse von Polen nach 
neueren Beobachtungen. Karstens Archiv fir Miner. usw. 12, 1839. 

7) Puscu, G.: Nowe przyezynki do geologii Polski. Pamietn. 
Fizyjograf. 1881—85. Die Schrift von 1839 ist als eine vorlaufige 
Mitteilung dariiber zu betrachten. Das Werk wurde von Puscn noch 
zweimal angezeigt (Nachr. z. Geogn. Polens, N. Jahrb. f. Miner. usw. 
1840, u. Neue Beitr. z. Geogn. Polens, ebendas, 1844), aber erst lange 
nach dem Tode des Verfassers gefunden und bloB in polnischer Uber- 
setzung herausgegeben worden. 
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Leider bringt er in die Deutung seiner Beobachtungen 
neue Irrtiimer hinein. 

Auf Grund unrichtiger Vergleiche mit West-Europa und 
irrtiimlicher Fossilienbestimmungen parallelisiert er den in 
Wirklichkeit dem Callovien gehérenden braunen Sandkalk dem 
englischen Marly Sandstone, den er fiir untersten braunen Jura 
hielt. Dabei verwechselt er mit dem unteren, besonders 
sandigen Teil dieses Sandkalkes sowohl die an Eisensandstein- 
stiicken reichen Sande, welche tiberall in der Nihe von Skatka 
(SW von Jaworznik) und im ganzen Strich von Koziegtowy 
bis nach Wielun und Oberschlesien oberflichlich lagern, als 
auch die den erzfiihrenden Tonen untergeordneten Sandsteine 
und kalkig-sandigen eisenhaltigen Knollen aus der Umgebung 
yon Panki; dies alles wird in den unteren Marly Sandstone 

einbezogen. Er kommt sogar dazu, fiir diese Bildungen eine 
ihnliche Fauna zu notieren, wie er sie fiir die Sandkalke 
bestimmt hat; da es sich aber in beiden Fallen u. a. haupt- 
sichlich um Amm. Parkinsoni handelt, sieht man, da8 entweder 
falsche Bestimmung oder Verwechslung der Stiicke vorgelegen 
haben mu8. Die eisenhaltigen Konglomerate trennte er von 
den ihnen verwandten Sandsteinen und stellte erstere mit den 
kohlefiihrenden Tonen in Verbindung. 

In seinem posthumen Werke gibt er eine revidierte Liste 
der Fauna der erzfiihrenden Tone und der Erze selbst. Es 
sind 25 Arten, von denen jedoch die meisten falsch bestimmt 
sind!). Dayon sieht er 40 Proz. als dem oberen Lias, 12 Proz. 

dem Unteroolith, 16 Proz. beiden Formationen angehérend an; 
die ubrigen 32 Proz. bestehen aus neuen oder zu wenig be- 
kannten Formen. Auf Grund dieser Berechnung erklart Puscu 
die Erztone fiir oberen Lias. 

Dies war schon ein gro8er Fortschritt den friiheren An- 
sichten gegeniiber, und die Ungenauigkeit der Altersbestimmung 
soll man nicht zu streng beurteilen; denn zu jener Zeit waren 
Lias und Dogger auch in West-Europa nicht genau abgegrenzt, 
und die meisten, vornehmlich norddeutschen Vorkommen, denen 
Puscn die Erztone parallelisiert, in der Meinung, erstere seien 
Lias, sind spiter (z. T. aber, wie es auch PuscH erwihnt, von 
einigen Autoren schon damals) fiir mitteljurassisch erklirt 
worden. 

Unmittelbar unterhalb der Erztone(,, Toneisensteinformation*) 
stellte Puscu die ,,Moorkohleformation*‘, — Kohlenschichten, die 

") Eine Neubestimmung derselben l4Bt sich nicht gut durchfihren, 
weil in der Puscuschen Sammlung (Universitat Warschau) viele, und 
darunter gerade die interessantesten Stiicke fehlen. 
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yon Sanden, Tonen, weichen Sandsteinen und Kieselkonglome- 
raten begleitet werden; er parallelisiert dieselbe dem unteren 
Lias-Sandstein. Sie wird von bunten Tonen unterlagert, die 
jetzt Puscu richtig als Keuper erkennt. Letzteres war eine 
groBe Entdeckung, die jedoch — obgleich schon im deutschen 
Aufsatz von 1839 enthalten — von den wissenschaftlichen Nach- 

folgern Puscns leider z. T. nicht anerkannt wurde, z. T. un- 
bekannt geblieben ist. 

II. Mit Pusca schlieBt die erste Periode ab. Die zweite 
beginnt mit der Fesstellung des mitteljurassischen Alters der 
erzfiihrenden Tone im Jahre 1844 durch Beyricn'), haupt- 
sichlich auf Grund ihrer Versteinerungen (Amm. Parkinsoni, 
Pholadomya Murchisoni usw.), aber auch auf Grund einiger 
irrttimlicher Angaben, wie die von Gdéprerr?) als jurassisch 
bestimmten Pflanzen aus den oberschlesischen Keuper-Toneisen- 
steinen und die Resultate der von v. CArNnaLL?) in Ober- 
schlesien ausgefiihrten Bohrungen, welche irrtiimlicherweise 
als Auflagerung des oberjurassischen Kalksteins auf den Tonen 
des mittleren Jura gedeutet wurden, wogegen sie in Wirklichkeit 
bloB eine Auflagerung yon Keuperkalkstein auf Keupertonen 
zeigen, und zwar in einer Gegend, wo Jura tiberhaupt nicht 
mehr vorhanden ist. 

Solch ein Irrtum ist dadurch zu erkliren, daB sowohl 
Beyricu als auch CARNALL, obgleich sie von der Entdeckung 
des Keupers in Polen durch Puscn wufSten, diese zugleich mit 
seiner Zurechnung der mitteljurassischen Tone zum Lias ver- 
neinten und die bunten Tone sowie die iibrigen Keuper- 
schichten als jurassisch ansahen. 

Diese Anschauungen wurden yon v. CARNALL in seinen schon 
erwahnten und anderen*) Schriften ausfiihrlich besprochen. 

Zum oberen Jura rechnete er bloB die weiBen Kalksteine 
(sowohl die wirklich jurassischen als auch die jetzt zum 
Keuper gerechneten). Die unter diesen Kalksteinen liegenden 

') Beyricu, E.: Das Flézgebirge Oberschlesiens. Karstens Archiy 
fir Miner. usw., 18, 1844. _ 

*) Gopprert, H.R.: a) Uber d. fossil. Cycadeen usw. Arbeit. der 
Schles. Ges. f. vaterl. Kultur pro 1843—44; b) Uber d. foss. Flora 
d. mittl. Jura-Schichten in Oberschlesien. Ebendas. pro 1844—45. 

°) Carnatt, R. y.: a) Niveau und Lagerungsverhaltn. d. oberschles. 
Gebirgsformationen. Bergmann. Taschenb. 1845; b) Der Kalkstein 
des Lublinitzer Kreises in Oberschlesien. Ebendas. 1846. 

*) Carnatt, R. y.: a) Entwurf eines geologischen Bildes von Ober- 
schlesien. Bergmiinn. Taschenb. 1844. — b) Geognostische Karte von 
Oberschlesien. 1. Aufl. 1844, 2. Aufl. 1858. — c) Oberschlesiens Ge- 
birgsschichten od. Erlauter. zu d. geogn. Karte von Oberschlesien. Jahrb. 
d. Schles. Ver. f. Berg- u. Hiittenwesen, 2, 1860. 
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Tone mit den ihnen untergeordneten Schichten rechnete er 
alle zum mittleren Jura, unterschied aber darin 2 Kategorien: 
a) bunte, vorzugsweise rote (doch auch griinliche und graue) 
Tone mit verschiedenen Sandsteinen, Breccien, Kalkstein usw. ; 
b) dunkelgraue Tone mit Hisenstein, Sande, Sandsteine usw., 
,, 1 oneisenstein-Gebirge“. 

Die bunten Tone hielt er fiir ein Ubergangsglied zwischen 
dem Toneisenstein-Gebirge und dem weifen Jurakalkstein. 
Seiner Ansicht nach wird der untere Teil der bunten Tone 
durch graue Tone gebildet, die denen des Toneisenstein-Ge- 
birges sehr &hnlich sein kénnen, und mit dem oberjurassischen 
Kalksteine werden die bunten Tone durch die in ihrem oberen 
Teile vorkommenden Banke weiBen Kalksteins verbunden (die 
er fiir ebenfalls oberjurassisch hielt). Ivrttimlich voraus- 
setzend, daB Hisensteine ausschlieSlich im ,, Toneisenstein-Ge- 
birge“ vorkommen, fiihrt er die Grenze zwischen diesem und 
den bunten Tonen dort durch, wo, von oben gerechuet, die 
ersten Hisensteine auftreten, und gibt, von dieser Idee erfaft, 
sehr unwahrscheinliche Hrklarungen mancher Tatsachen, nur 
um sie mit seiner Idee in Einklang zu bringen. Die Fille, 
wo man rote Tone unterhalb der oberen Hisensteine gefunden 
hat, erklart er dadurch, da rote Tone auch im Toneisenstein- 
Gebirge auftreten kénnen, weil doch die roten und grauen 
Tone sich bloS durch die Art der Verteilung des Hisens (deren 
GleichmaBigkeit) unterscheiden und auch in seitlicher Richtung 
ineinander iibergehen kénnen. Das Fehlen der bunten Tone 
zwischen dem weifen Kalkstein. und den eisensteinfiihrenden 
Tonen in Polen erklart er dadurch, daB die bunten Tone, als 
ein Ubergangsglied, nicht tiberall vorhanden’ zu sein brauchen. 

Die mit losen Sanden verbundenen Hisensandsteine (welche, 
seiner Meinung nach, vielleicht aus den Spharosideriten ent- 
standen sein kénnten) sieht er als obere Schichten des Ton- 
eisensteingebirges an. (ist also gleicher Meinung mit Puscn). 

Anderseits kam v. CARNALL als erster auf den Gedanken, 
die verschiedenen, nicht ganz identen Aufschliisse der erz- 
fiihrenden Tone gehéren nicht einer, sondern mehreren aufein- 
anderfolgenden Bildungen an und seien auf diese Weise viel 
michtiger, als es sich an einzelnen Stellen beobachten 1aBt, 
worin schon der erste Keim des Gedanken iiber die Méglichkeit 
einer vertikalen Gliederung der Tone zu sehen ist. 

v. CARNALL hat auch eine ausfiihrliche petrographische 
Beschreibung des ,,Toneisenstein-Gebirges gegeben!'). 

") Carnatt, Rh. v.: Das oberschlesische Toneisensteingebirge. 
Bergminn. Taschenb. 1847. 

Zeitschr, d, D, Geol, Ges, 1903. 13 
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Nach Beyricus Feststellung wurde das mitteljurassische 
Alter der erzfiihrenden Tone nicht angezweifelt und wurde 
sofort, auBer v. CARNALL, auch von vy. BLOEDE und ZEUSCHNER 
-angenommen. 

III. Mit Zruscuner tritt die Geschichte der erzfiihrenden 
Tone in ihre dritte Periode ein. Zunachst') halt er sich noch 
an die palaontologischen Daten Puscus (aus dem Jahre 1837) 
und begniigt sich, die von uns zu besprechenden Ablagerungen 
samt dem Baliner Oolith dem Iron-Oolithe, als dem untersten 
Gliede des braunen Juras, zuzurechnen. Nachher gab er 
selbstandige, mehr oder minder richtige, Fossilienbestimmungen, 
kam auch mehrmals auf die Frage iiber das Alter der erzfiihrenden 
Tone usw. zurtick und anderte im Laufe der Zeit (1861—70) 
seine Ansichten dariiber. 

Anfangs?) parallelisiert er diese Tone (sowie die kohlen- 
fiihrenden) dem braunen Jura ¢, namentlich aber dem Callovien 
(trotz dem Vorkommen yon Amm. Parkinsoni), und zwar dem 
unteren, wogegen er einen Teil der den Tonen untergeordneten 
Bildungen*) dem oberen Callovien zurechnet+). Nachher 
stellte er die kohlefiihrenden Tone zu den bunten und 
schied beide zum Keuper aus, den er in Polen ganz selbstandig 
entdeckte>), die erzfiihrenden Tone erklarte er aber fir 
Inferior-Oolithe und versuchte sie in 3 Etagen zu zerlegen: 

1) Zesszner, L.: Geologia do tatwego pojecia zastosowana, 1856. 
*) Zeuscuner, L.: a) Brief an Bryricu. Zeitschr. d. Deutsch. 

Geol. Ges. 1861; b) Opis geol. ogniw form. Jura, rozpr. w zachodn. 
stronach Polski. Bibl. Warszawska 8, 1864, und Entw. d. Jura-Form. 
i. westl. Polen. Z.d.D.G.G. 1864. (Der deutsche Text etwas aus- 
fihrlicher.); ¢) Poszukiw. geol. dokon. w. p. z. okolicach Krol. Polskiego 
(verfaBt 1864, aber erst 1884 herausgegeben nach einer Brouillon- 
Handschrift, daher stellenweise schwer verstindlich). Pamiet. Fizyjogr. 
4, 1884. 

3) Zugleich erwihnt er ,,die braunen Flugsande v. Libidza“ (bei 
Czenstochau). Es ist mir vollstindig unverstaindlich, was er damit 
gemeint hat. . 

4) Zeuscuner, L.: a) Ub. d. roten und bunten Tone u. d. ihnen 
untergeordneten Glieder i. sw. Polen. Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 18, 
1866. — b) Ub. d. verschied. Format., auf die sich d. poln. Jura 
abgesetzt hat. N. J. f. M. usw. 1866; dasselbe auch in Verhandl. 
d. K. Russ. Miner. Ges. (2) 3, 1868. — c) Gruppen u. Abteil. d. poln. 
Juras. Z. d. D. G. G. 1869. — d) Ub. d. Brauneisenerzlager von 
Konopiska. N. J. f. M. 1870 — e) Einige Bemerk. tb. d. geogn. Karte 
v. F. Romer. Z. d. D. G. G. 1870. — AuBerdem, wegen Fossilien- 
liste, vergl. man: Ub. d. Fauna d. grauen Tones bei Czenstochau. 
INE de fy NES SEO 

*) Auch das héhere Alter der Tone dem Jurakalk gegeniiber 
wurde von ihm selbstindig festgestellt. Er scheint Puscns letzte 
Schriften gar nicht gekannt zu haben und polemisiert gegen dessen Altere. 
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a) Hitage des Amm. aspidoides Orr. u. Amm. subcoronatus Orp., 
8) des Amm. Parkinsoni Sow. und y) des Belemnites hastatus 

Bu., canaliculatus Scuu., bessinus OrB., Beyrichi Opp., wobei die 
2 oberen Etagen (also wohl a und f) den oberen Zonen 
Oprrts entsprechen und tiefere Stufen des Doggers fehlen 
sollen. 

Dabei stiitzt er sich ausschlieBlich auf paléontologische 
Tatsachen und hat die Aufeinanderfolge seiner Ktagen nirgends 
beobachtet; aber auch paldontologisch erscheinen sie nicht 
berechtigt, weil in deren Charakteristik Formen vom Bajocien, 
Bathonien und Callovien fiir eine und dieselbe Etage erwahnt 
werden. 

Aus einigen in Wirklichkeit den erzfiihrenden Tonen unter- 
geordneten Sandsteinen, Sphirosideriten und Limoniten brachte 
er auf Grund seiner palaontologischen Bestimmungen sowie 
von unrichtigen stratigraphischen Angaben eine besondere, den 
Tonen aufliegende Etage zustande, die dem unteren Great- 
Oolithe, dem Fullers-Harth, entsprechen sollte. An anderen 
Orten soll der Great-Oolith nicht selbstandig auftreten, sondern 
mit Callovien zusammen eine Iisenoolith- bezw. Braunkalk- 
schicht mit gemischter Fauna bilden — welche Annahme 
wiederum auf unzureichender Beobachtung beruhte. 

Auch mit der Frage tiber Lage und Alter der Nisen- 
sandsteine hat sich Zeuscuner befabt. Hr hielt stets daran 
fest, diese lagen iiber den erzfithrenden Tonen, und polemi- 
sierte noch 1870 mit R6mer dariber. In seinen ersten 
Schriften nimmt er als vermutliches Alter derselben oberes 
Callovien an, spiter nahm er an, sowohl diese Sandsteine als 
auch, im Gegensatz zu Puscu, die Hisenkonglomerate gehérten 
entweder dem Callovien oder dem Great-Oolithe an, wofiir er 

jedoch keine palaontologischen und nur entschieden falsche 
stratigraphische Angaben anfuhrt. 

Viel gelungener als Zeuscuners stratigraphische Versuche!) 
waren seine palaiontologischen Bestimmungen. Obgleich manche 
davon irrig waren und ihm die Horizontierung erschwerten, 
so hat er doch fir die erzfithrenden Tone eine Liste von 
61 Arten zustande gebracht, wobei fast alle falschen Namen 
bloB auf die Ammoniten entfallen. 

Nun kommen wir auf die Schriften Frrp. Rémers zu 
sprechen, die wir im groBen und ganzen als dem deutschen 

') Diese mégen schon durch seine falsche Ansicht iber das Hin- 
fallen der Schichten nach O oder SO — welches allerdings drtlich 
vorkommen, aber durchaus nicht als das allgemeine gelten kann — 
sehr erschwert gewesen scin. 

fee 
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Leser bekannt. annehmen und uns daher ganz kurz fassen 
diirfen. Nachdem er zunichst im Jahre 1862!) den Keuper in 
Schlesien — ganz selbstindig — entdeckt und 18637?) 
nachgewiesen hatte, da8 die meisten Toneisensteine in Ober- 
schlesien nicht aus. den grauen mitteljurassischen, sondern aus den 
bunten Keupertonen stammen, bewies er auch das Keuper- 
Alter der durch G6prrerr untersuchten pflanzenfitihrenden Ton- 
eisensteine. Zugleich stellte er — wiederum unabhangig von 
Pusch — das nordéstliche Einfallen der Schichten und das 
damit verbundene Auftreten von immer jiingeren Schichten in 
der Richtung von West nach Ost fest. 

Bald darauf*) trat er mit einem Schema der Schichtenfolge 
auf und bewies, da die so lange strittig gewesenen Hisensand- 
steine und -konglomerate, die er als Kostezelitzer (der 
betreffende Ort hei8t eigentlich Kostellitz) Schichten bezeichnet, 
zusammengehéren, im losen Sande Schichten bilden und 
entweder auf zweifelhaften, stummen, die Keuper-Letten iiber- 
lagernden Lysiec-Siedlecer Schichten — und zwar in engem 
Zusammenhange mit letzteren*) — ruhen, oder direkt, und wahr- 
scheinlich transgressiv, also diskordant, den oberen Keuper 
tberlagern®). In. Betracht ziehend, da8 der Lias im der 

") Romer, Furv.: Die Nachweis. d. Keupers in Oberschlesien und 
Polen. Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1862. 

?’ Romer, Ferp.: Weitere Beobacht. ib. d. Verbreit. u. d. Glieder. 
d. Keupers i. Oberschlesien. Ebendas. 1863. 

3) Romer, Ferp.: a} Geogn. Karte v. Oberschlesien. 1867. Mit 
Krlauter. z. d. Sektion. Gleiwitz, Konigshiitte, Loslau u. PleB. Der 
stidliche Teil dieser Karte (siidlicher als Wtodowice) ist von einem 
Mitarbeiter Romers unter dem Titel O. Drecrennarpr: ,,Der ober- 
schlesisch-polnische Bergdistrikt‘‘ mit Hinweglassung des Diluviums 
herausgegeben worden, was nicht ohne eine Ubertreibung der Grenzen 
einzelner Ablagerungen geschehen ist. — b) Neuere Beobacht. ib. d. 
Gheder. d. Keupers u. d. ihn zunichst tiberlagernd. Abteil. d. Juraform. 
in Oberschlesien u. d. angrenz. Teilen v. Polen. Zeitschr. d. Deutsch. 
Geolog. Ges. 1867. -—- c) Geologie v. Oberschlesien. Mit Atlas und 
Profilen. 1870. 

*) Diese Schichten werden von Romer nur wegen ihres Zu- 
sammenhanges mit dem Hangenden vorliufig dem Jura zugerechnet, 
wogegen er sie petrographisch dem oberen Keuper (Hellewalder 
Schichten) fiir ahnlicher halt. 

°) Die Ansichten Romers tiber das gegenseitige Verhaltnis des 
Keupers und der unteren Juraschichten sowie dieser untereinander 
sind schwer klar darzulegen, weil er sich selbst dariber widerspruchs- 
voll aufert. So steht es S. 194, daf& die Kostezelitzer Sandsteine auf 
den Hellewalder oder WilmsdorferSchichten des Keupers liegen, wogegen 
dies S. 202 fiir die Wilmsdorfer bloB als ,,anscheinend“ hingestellt wird. 

Dasselbe gilt von der Uberlagerung der Kostezelitzer Sandsteine 
durch die erzfihrenden Tone. S. 202 wird sie als ,nachweisbar‘ ge- 
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Nachbarschaft fehlt, und da8 in losen Stiicken solchen Eisen- 
Sandsteins an einer Stelle in Oberschlesien (Helenental bei 
Wojschnik) eine Fauna mit IJnoceramus polyplocus und Pecten 
pumilus nachgewiesen worden ist, nimmt er an, ein Teil der 
Sandsteine gehiért der Zone von Amm. Murchisoni zu, die 
iibrigen aber, welche nur undeutliche Reste von Pflanzen und 
marinen Muscheln enthalten, miissen jedenfalls auch zum 
unteren braunen Jura gehéren. Die eisenerzfiihrenden Tone 
tiberlagern die Eisensandsteime konkordant und werden ibrer- 
seits konkordant von den zum Callovien gehérenden braunen 
eisenhaltigen Kalk- und Sandsteinen und Oolithen bedeckt. 

Mangels geniigenden Materials und Zeit, um eine Horizon- 
tierung der .erzfiihrenden Tone durchzufiihren, bezeichnete er 
sie als ,Schichten“ (aber ausdriicklich nicht als Zone!) 
mit Ammonites Parkinsoni, glaubte jedoch darin zwei 
Abteilungen unterscheiden zu kénnen: eine aus zihen grauen 
Tonen mit Lagern von tonigen Spharosideriten bestehende 
untere Abteilung mit einer groBen Form von Amm. Parkinsoni 
und eine obere, bestehend aus dunklen sandigen Tonen mit 
Lagern yon Toneisensteinen, losen Sanden, eisenhaltigen Sand- 
steinen und sandigen Limoniten, die durch eine kleine Form 
von Aim. Parkinsoni charakterisiert wird, wobei die untere 
Abteilung siidlich von Kromolow fehlen, die obere aber bis an 
die siidliche Grenze des Gebiets der erzfiihrenden Tone gehen 
soll. Er gibt auch fiir die beiden Abteilungen Listen der 
Fundorte. 

Was nun R6mer unter der kleinen Form von Amm. Parkin- 
soni gemeint hat, bleibt unbekannt. Denn seine Sammlung 
weist nur ein einziges aus seinen oberen Tonen stammendes 
Parkinsoni-Exemplar') auf, und dieses ist zu jung, um eine 
sichere spezifische Bestimmung vorzunehmen. Nimmt man 
aber seine Abteilungen als untere und obere Schichten iiber- 
haupt, so mu8 bemerkt werden, daS die Fundorte der unteren 
Schichten, abgesehen von einigen Ausnahmen, richtig angegeben 
sind und zu den Zonen des Cosmoceras Garantianum und 

nannt, S. 209 blo® ..anscheinend“. Auf S. 209 wird auch erwahnt, daf 
bei Blanowice die Tone ,,augenscheinlich auf Keuper-Letten ruhen, 
was jedoch wohl nur eine der Grtlichen Geologie widersprechende 
theoretische Spekulation ist. Denn, wie wir spater sehen werden, 
sind die Jura- und Trias-Tone auch im Siiden des Gebiets der erz- 
fahrenden Tone stets durch einen Sandkomplex yvoneinander getrennt. 

Es sei noch bemerkt, da® alle von Rémer erwahnten Fundorte 
der Kostezelitzer Schichten nérdlich der Linie Wojschnik-Myszkow 
liegen. 

") Wahrscheinlich Original z. S. 224 der Geol. v. Oberschlesien. 
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Parkinsonia Parkinsoni gehéren. Dagegen stellt die Liste fir 
die oberen Schichten ein Gemisch von Fundorten der oberen 
(héher als die Parkinsoni-Zone) mit solchen der unteren (Zone 

des Cosmoceras G'arantianum) vor. Auch werden wir weiter 
unten sehen, daf die Abwesenheit der unteren Schichten im 
Siiden nur als Abwesenheit der unteren Zonen in den Tonen, 
nicht aber im allgemeinen verstanden werden darf. 

In bezug auf Fauna beschreibt R6mer unter teilweiser 
Abbildung 29 Arten fiir seine untere und 41 fiir seine obere 
Abteilung der Tone, darunter aber nur je 2 und 4 Ammoniten, 
von denen nur Amm. Parkinsoni und Hudesianus als sicher be- 
stimmt gelten kénnen. Die iibrige Fauna ist im ganzen richtig 
bestimmt, aber fiir die Stratigraphie von wenig Bedeutung. 

Den schlesisch-polnischen Jura mit anderen Gegenden ver- 
gleichend, fand R6mer, daB besonders der weife, aber auch 
der braune_ schlesisch-polnische Jura am meisten dem 
schwabischen, sodann aber dem baltischen 4bhnlich sei, und 
nimmt entsprechende Verbindungen an. JDie viel grdSere 
Ahnlichkeit mit dem nordwestlichen deutschen Jura hat er 
so sehr tibersehen, da er eine Verbindung der beiden Gebiete 
direkt verneinte. 

Er betonte noch die von West-Europa verschiedene Auf- 
lagerung des mittleren Juras direkt auf Keuper mit AusschluB 
des Lias, der in Oberschlesien und Polen ebenso wie in NO- 
Europa (besonders RuSland) tiberhaupt fehle. Dabei nimmt 
er aber fiir Oberschlesien und Polen einen ununterbrochenen 
Absatz und eine anscheinend vollstindige Konkordanz der 
Schichten ant), was das Fehlen des Lias besonders bemerkens- 
wert mache. 

Auf seiner Karte wies ROMER zum ersten Male den juras- 
sischen erzfiihrenden Tonen ihre richtigen Grenzen zu. - 

Nach einer Jingeren Pause wurden diese Tone ein Gegen- 
stand der Untersuchungen von MIcHALSKI?). 

Nachdem er sich vergewissert hatte, da’ groBe Park. 
Parkinsoni auch an einem von R6meER der Abteilung mit der 
kleinen Form zugewiesenen Fundort (Gnaszyn)*) vorkommen, 

1) (S. 255), wogegen er im selben Werke friher (S. 194) von 
einer wahrscheinlich transgressiven, also diskordanten Lagerung des 
Jura tiber dem Keuper bei deren direkten Beriihrung sprach. 

*) Micnarsxr, A.: Le Jura polonais. Bull. d. Comité geol. d. 
St. Petersb. 4, 1885 (russ. m. franz. Resumé). 
4 Coee reo init A.: Formacyja jurajska w Polsce. Pamietn. Fizyjogr. 

; : 
2) fh Wirklichkeit sind in Gnaszyn sowohl die Parkinsoni-Zone 

als auch zwei darauf folgende vorhanden. 



eee 

verwarf er nicht nur R6mers Einteilung der Tone, sondern 
auch die Méglichkeit, die kleine Form fiir eine Bathonien-Art 
und somit die entsprechenden Schichten fiir Bathonien zu 
halten (obgleich er selber meinte, einige andere Arten der 
Romerschen Fossilien wiesen auf diese Stufe hin). Daher 
rechnete Micuausxr die erzfiihrenden Tone in ihrer ganzen 
Machtigkeit der Zone der Park. Parkinsoni zu, obgleich er zu- 
‘oleich vermutete, daB ein Teil davon alter als die iibrigen ware 
und keine Gastropoden enthielte. In Wirklichkeit kommen 
Gastropoden in allen erzfiihrenden Tonen vor, und ebenso 
unrichtig ist die Annahme Micnarskis, da8 Fossilien nur im 
Erz, nicht aber in den Tonen selbst sich finden; sie wider- 
spricht auch den Angaben friiherer Autoren. 

MicHALskI nahm die Unterlagerung der Tone durch die 
Kostezelitzer Sandsteine an, sprach aber die Vermutung aus 
(ohne Angabe der Griinde), da8 beide an ihrer Grenze wechsel- 
lagern. AuSerdem, infolge des -verschiedenen Charakters 
dieser Sandsteine aus verschiedenen Fundorten, bezweifelte er 
die Zugehérigkeit derselben zu einem Horizonte. 

Zwischen den erzfiihrenden Tonen und dem sie nach 
ROMER itiberdeckenden Macrocephalus-Kalke stellte MuicHatsk1 
noch 2 Zonen auf, und zwar: 1. die durch Sandsteine vertretene 
Zone der Opp. fusca Qu. Waac.: eisenhaltige, kalkig-tonige 
Sandsteine mit Hisen-Ausscheidungen mit Opp. fusca (Zwier- 
zyniec bei Krzepice, Panki')), Per. cf. Martinsi Ors. (Zwier- 
zyniec), fer. cf. Defrancei Ors. (Panki), Rh. varians ScuHL. 
(Pierzchno) und tonige Sandsteine mit Sphirosideriten und 
Park. neuffensis Ore. (Kosnice bei Zawierce); 

2. dariiber die durch Hisen- und Sand-Oolith vertretene 
Zone der Oppelia aspidoides Opp. mit Opp. biflexvosa Ors., Opp. 
serrigera WaAaG. (Gaszyn bei Wielun), die vom Callovien durch 

weiBe Sande und Ubergangsschichten getrennt wird. 
Auf diese Weise war MicHAuski der erste, der fiir Polen 

die Existenz von 3 tatsaichlich vorhandenen Zonen des Bajocien 
und Bathonien annahm. Leider entspricht aber seine Auf- 
fassung derselben hier nicht ganz der Wirklichkeit (was 
durch die zu groBe Flache, die er in kurzer Zeit zu erforschen 
hatte, erklarlich ist). 

Er hat namlich nicht bemerkt, da8 die Schichten, die er 
zur Zone d. Opp. fusca rechnet, den erzfiihrenden Tonen unter- 

'! Es wurde noch von v. Bucu erwahnt, da®B in Panki Erze aus 
sehr verschiedenen Fundorten geschmolzen werden. Daher ist der 
Ursprung von Fossilien aus Panki sehr ungewiB, umsomehr, als 
Micuatskr sie aus zweiter Hand, von der Hiittenverwaltung, erhalten hat. 
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seordnet sind, und da8 auch der die letzteren tiberlagernde 
und von Ton durchschichtete Oolith mit diesen Tonen eng ver- 
bunden ist, umsomehr, als entgegen der Meinung MIcHALSKIS 
die Oolithbildung nicht erst mit dem oberen Bathonien ihren 
Anfang nimmt, sondern in aus den Tonen stammenden harten 
Gebilden schon seit der Zone d. Cosm. Garantianum gelegentlich 
vorkommt, und zwar nicht nur als zerstreute Oolithkorner, 
sondern manchmal auch als echter Oolith. 

Sodann sind auch die Oppelien, die er fiir Opp. fusca ge- 
halten hat, keine solchen, sondern ein eine richtige spezifische 
Gogh nicht aleeeentles junges Een (Zwierzyniec) 
und Opp. serrigera (Panki). 

Endlich sei bemerkt, da Pierzchno wich zum unteren, 
sondern zum oberen Bathonien gehort!), und daB Park. neuffensis, 
die zur Zeit Micuarskis als ein Fossil des unteren Bathonien (Opp. 
fusca-Zone) angesehen wurde, jetzt vielfach aus tieferen Schichten 
zitiert wird und in unserem Gebiete ausschlieSlich tiefer, im 

oberen Bajocien (Parkinsoni- und Garantianum-Zonen) vorkommt. 
Was die Ansicht MicHa.sxis tiber die Bathonien-Callovien- 

Grenze anbetrifft, so wird sie im Kapitel tiber die Zone Oppelia 
serrigera 1m beschreibenden Teile besprochen werden. 

MicHauskt machte als erster darauf aufmerksam, daB die 
im Norden machtigen erzfiihrenden Tone nach Stiden auskeilen. 
und durch Gesteine der littoralen Facies ersetzt werden, was 
er durch die Tuiefe?) des Meeres im Norden und dessen 
Seichtheit im Siiden erklarte. 

Auch betonte er die groBe Ahnlichkeit des mittleren Jura 
(bis inkl. unteres Callovien) Polens im Gebiete der erzfiihrenden 
Tone mit demjenigen des nordwestlichen Deutschlands, wogegen 
er fiir die siidlichere Gegend eine gréBere Ahnlichkeit derselben 
Schichten mit dem mahrisch-niederbayerischen Typus konstatierte. 
Zur Hrklarung dieser Verhiltnisse nahm er eine gleichzeitige 
Meeresverbindung des polnischen Bassins mit den beiden aus- 
landischen an mit vorwaltendem EinfluB des einen von den 
letzteren im Norden, des anderen im Siiden des polnischen 
Juragebietes. 

Buxowsk1*) folgt im allgemeinen den Ansichten MICHALSKIS. 
Aber er stellt auBerdem fest die Anwesenheit am Berge Jasna 

1) ReaBINDER, a. a. O. 
2) Diese Tiefe muB allerdings, wie wir es spater sehen werden, 

nur sehr.relatiy Senne werden. 
*) Buxowsk1, G.: a) Uber Bathonien, Callovien und Oxfordien 

i. d. Juraricken zw. Krakau u. Wielun. ‘Verh. d. k. k. R. A. 1887. 
— b) Uber d. Jura-Bild. vy. Czenstochau i. Polen. Beitr. z. Paldont. 
Osterr.-Ung. 5, 1887. 
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Gora bei Czenstochau sowohl des von Micuatski bei Wielun 
entdeckten Bathonien-Oolith mit Opp. biflecuosa, Opp. serrigera, 
Rh. varians, als auch der ihn iiberlagernden Ubergangschichten, 
sowie des ihn unterlagernden tonigen Sandes mit Ah. 
varians, der, Buxowskis Ansicht nach, vielleicht schon der 
Zone der Park. ferruginea angehért. AuSerdem verneint er fiir 
die Umgebung von Czenstochau (bis Gnaszyn) nicht nur (wie 
auch fiir andere Gegenden) das Vorhandensein von Fossilien 
in Tonen selbst, sondern auch den Gehalt der letzteren an 
EKrz — was beides entschieden unrichtig ist!), Die Frage der 
Ubergangsschichten und des Alters des tonigen Sandes wird 
im beschreibenden Teile besprochen werden (Kapitel iiber die 
Zone der Oppelia serrigera). Ks sei noch erwahnt, daf 
Bukowski als erster auf die Verwerfungen am Berge Jasna 
Gora aufmerksam gemacht hat, obgleich die von ihm ange- 
nommene Richtung sich nicht zu bestatigen scheint. 

Der chronologischen Reihenfolge nach miiSten wir jetzt zu 
den Schriften v. SiemirAbzkis iibergehen, wollen aber, da die 

-wichtigeren davon spater als diejenigen von KonrKkiEwIcz er- 
schienen sind, uns zunachst mit der Betrachtung der letzteren 
beschaftigen, die ich hauptsachlich nach dem russischen, end- 
giltigen Texte darlege. 

KonrTKiewicz?) machte einen Versuch, auf Grund eigener 
Beobachtungen im siidlichen Teile des Gebiets der erzfiithrenden 
Tone eine neue stratigraphische Kinteilung derselben zu geben. 
Er kam dabei zum Schlusse, die Rémmrsche Einteilung habe 
ihre guten Griinde gehabt, imdem seine Schichten mit der 
eroBen Form von Park. Parkinsoni der Zone dieses Ammoniten, 

wogegen diejenigen mit der kleinen dem Bathonien entsprechen, 
in welch letzterem Park. Parkinsoni als aussterbende Art nur 
in kleinen Exemplaren vorkomme. Ahnlich wie R6mer nimmt 
er ein Fehlen der unteren Schichten im siidlichen Teil (siidlich 
von Blanowice) an. fiir diese letzte Gegend gibt er foleende 
Schichtenfolge an: 

Auf weiBe, graue oder gelbe Sande (die Konrkiewicz, 
ebenso wie ZeEuscHNER, ftir Keuper halt*)), folgt ein eisen- 

1) Renprper, a. a. O: Vergl. auch Zeuscaner, L.: Uber d. Fauna 
d. grauen Tones v. Czenstochau usw. N. J. f. M. 1869. 

2) Konrkrewicz, 8.: a) Badania gieol. w pasmie form. Jura m. 
Czestochowa a Krakowiem. Pam. Fizyjogr. 1890 (mit franz. Resumé). 
— hb) Br. Jura 1. siidwestl. Teile v. Russ. Polen. Verh. d. k. k. geol. 
Rh. A. 1891 (Referat der vorigen Schrift). — Konrxiewicz, S.: Bericht 
ib. geolog. Untersuch. im westl. Bergbaudistrikt (russisch). Verh. d. 
Russ. Kais. Min. Ges. (2) 29, 1892. 

*) Vel. dariitber Kap. III, B unserer Schrift. 
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haltiger, tonigkalkiger Sandstein oder Konglomerat mit Park. 
Parkinsoni, Park. ferruginea, Pholad. Murchisoni, Rhynch. 

quadriplicata, Rh. spinosa, Rh. varians, Ter. globata, Ter. dorso- 
plicata, Waldh. lagenalis, Waldh. Haueri. 

Darauf folgen dunkle Tone mit Zwischenschichten und 
einzelnen Knollen von Toneisenstein mit reicher Fauna: Oppelia 
latilobata, Opp. fusca, verschiedene Perisphinctes, Park. Parkinsoni, 
verschiedene Gastropoden, Zweischaler, Rhynch. quadriplicata. — 
Die Tone werden vom braunen Kalke oder gelben Oolith des 
Callovien uberlagert. 

Den eisenhaltigen, kalkigtonigen Sandstein rechnet er zum 
unteren Bathonien, zur Zone der Park. ferruginea; da jedoch 
Park. Parkinsoni auch in den Tonen noch vorkommt, so nimmt 
er an, sie sei nur in deren unterem Teile enthalten, der daher 
ebenfalls zur Zone der Park. ferruginea gerechnet wird. Die 
tibrigen Tone rechnet er ebenfalls dem Bathonien zu, nimmt 
aber darin eine Mischung von Faunen des unteren und des 
oberen Bathonien an. Da8 diese Mischung nicht zufallig ist, 
soll die Fauna einer in den Tonen yon Rokitno enthaltenen 
Kalkstein-Zwischenschicht beweisen. Es ist eine mannigfaltige 
Bathonien-Fauna, in der Opp. latilobata und Opp. fusca zugleich 
enthalten sind. Er polemisiert auch mit MuicHatskr und 
Bukowski und behauptet, der Sandstein mit Park. neuffensis 
von Hosnice liege nicht tiber, sondern unter den Tonen, und 
der Bathonien-Oolith sei blos als eine 6rtliche, dem oberen 

Teile der Tone entsprechende Bildung aufzufassen. 

Im polnischen Texte gibt es noch einige Stellen, wie das Zu- 
rechnen des oberen Teils der Tone zum unteren Callovien mit 
Macrocephalites macrocephalum und Proplanulites Konigi, eine Be- 
sprechung der stratigraphischen Verhaltnisse der Tone weiter nach 
Norden u. a.m. Da diese Stellen im spiateren russischen Texte 
weggelassen worden sind, was zumeist als ein Widerruf der- 
selben zu betrachten ist, so will ich hier darauf nicht eingehen, 
umsomehr, als ich es zum Teil schon friiher getan habe’). 
Ich méchte nur die Auslassung der Stelle bedauern, wo es sich 
um die Kntdeckung eines grauen tonigen Sandsteins mit Rh. 
varians auf dem West-Abhang der Jasna-Gora durch KonrkiEwicz 
handelt; dieser Sandstein war bis dahin nicht beachtet worden. 

Wie schon wegen Roemer bemerkt wurde, fehlen die 
unteren Zonen tatsachlich in den Tonen im siidlichen Teile 
deren Gebietes. Aber erstens betrifft es einen bedeutend 

1) ReweinpeEr: a. a. O. 
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kleineren und weiter nach Siiden (siidlich von Ogrodzieniec) 
gelegenen Bezirk, als es Roemer und Konrkiewicz annahmen, 
und zweitens erklart es sich nicht durch ein vollstandiges 
Fehlen dieser Zonen, sondern durch Ubergang des entsprechenden 
Teiles der Tone in eine andere Facies, gerade in die von KonrKIEWICZ 
beschriebenen, unter dem iibrigen Teile der Tone gelegenen 
Sandstein und Konglomerat — sowie auch in die Kalksteinschicht 
von Rokitno, welche Konrkinwicz irrtiimlich den Toneisenstein- 
schichten parallelisiert; in Wirklichkeit ist sie diesen Sandstein 
und Konglomerat iquivalent und liegt nicht im erzfiihrenden 
Tone, sondern auf einem tonigen Sande, der ein Aquivalent 
der den Sandstein und Konglomerat unterlagernden Sande 
darstellt. 

Konrkiewicz hat ganz recht zu behaupten, daB die Fauna 
der Kalksteinschicht von Rokitno eine gemischte ist, obgleich 
ihr Alter ein etwas anderes ist, als er es sich dachte: es 
umfaSt nicht das ganze Bathonien bis nach oben, enthalt aber 
dafiir einen Teil des oberen Bajocien'). Dagegen ist kein Grund 
vorhanden, um eine urspriingliche Vermischung der Fauna in 
den Toneisensteinschichten nérdlich von Ogrodzieniec, z. B. in 
Losnice oder Kromoléw, anzunehmen, wo noch nordliche Facies- 
verhaltnisse herrschen, die Tone noch machtig und die Hisen- 
steinschichten zahlreich sind. 

Was den strittigen Sandstein von HoSnice anbetrifft, so 
gibt es dort Sandstein sowohl unter den Tonen als auch 
zwischen deren Krzlagen, und MicHa.ski scheint die der letzteren 
Lagerungsart gemeint zu haben. 

Endlich kann die allgemeine Verbreitung eines Bathonien- 
Oolithes zwischen den erzfiihrenden Tonen und dem unteren 
Callovien, sei letzteres auch als Oolith oder anders ausge- 
bildet, keinem Zweifel unterliegen. 

Wir gehen zur Besprechung der Schriften von J. v. S1eEmI- 
RADZKI tiber. 

') Wie wir weiter (Kap. III, B) sehen werden, gilt dieses Alter 
nicht nur fir die Kalksteinschicht von Rokitno, sondern auch fiir die 
ihr, wie eben ausgefiihrt, aequivalenten Sandstein und Konglomerat. 
Die dariber liegenden Tone enthalten das tbrige Bathonien mit Aus- 
schlu8 seines allerobersten Teils. Die Tone von Lognice und Kromo- 
low sind damit nicht zu verwechseln, sie enthalten einen Teil des oberen 
Bajocien und fast das ganze Bathonien. — Bei seinen Altersbestim- 
mungen fubte Konrxiewicz auf z. T. ungenauen Fossilienbestimmungen, 
wovon hier die wichtigsten Berichtigungen angefihrt sein mégen: Lark. 
ferruginea ist Cosm. (Park.) densicosta Qu. und Opp. latilohata entspricht 
Oppelia-Arten, die neu zu sein scheinen. 
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Schon in seinen drei ersten Artikeln') fihrt er eine wichtige 
Neuerung ein — er weist als erster das untere Bathonien 
(Opp. fusca) ins Bereich der erzfiihrenden Tone selbst. Im 
iibrigen aber sind diese Mitteilungen in bezug auf die erzfiihrenden 
Tone meist auf den Forschungen friiherer Autoren begrindet. 
In einem vierten Aufsatz?), der eigentlich tiber wei8en Jura handelt, 
sind auf der Karte einige neue Fundorte von erzfiihrenden 
Tonen im nordwestlichen Teile ihres Gebiets angegeben, aber 
im Texte werden nur®) die nérdlichsten Fundorte, deren ge- 
ringe Begrindung von LEwiNski und mir nachgewiesen wurde’), 
besprochen. Ich finde es daher nicht nétig, bei diesen Schriften 
weiter zu verweilen, und gehe zum Hauptwerke®) vy. SIEMIRADZKIS 
iiber, das zum gro8en Teil auf einem Studium der umfangreichen 
Sammlung ZEUSCHNERS, der zu seiner Lebenszeit dieselbe bei 
weitem nicht ausgenutzt hat, begriindet ist. Die Sammlung ge- 
hért dem Museum der Grafen Dziepuszycxi (Lemberg). Leider 
befand sich die Sammlung zur Zeit des Ankaufs im grofSer 
Unordnung®), und obgleich dieselbe durch Herrn y. SteEMIRADZKI 
nach Méghchkeit beseitigt”) worden ist, wird man, wie stets 
in solchen Fallen, eine gewisse Unsicherheit in bezug auf die 
Bedeutung des Materials nicht los. 

In seinem letzterwahnten Werke unterscheidet v. SIEMIRADZEI 
im stidwestpolnischen Dogger 7 Zonen®): 

1) Sremirapzk1, J.: Formacya Jurajska in Polsce. Kosmos 1888. 
SIEMIRADZKI, J. v.: Uber die Glieder. u. Verbreit. d. Jura in Polen. 

Verh: d. k: k. Re Anstz 1889: 
SIEMIRADZKI i Dunikowskt: Skic mapy gieologicznej Krol. Polskiego 

etc. Pamietn Fizyjogr. 11, 1891. 
?) Sremrrapzki, J.: Sprawozdanie z badan geolog. w dorzeczu Warty 

i Prosny.. Pamietn. Fizyjogr. 9, 1889 (poln. mit franz. Resume). 
3) Was umsomehr zu bedauern, als die Karte sehr schematisch ist. 
4) Vergl. Seite 184 dieser Schrift. 
*) Sremirapzk1, J.: Geologia ziem polskich I. 1903. Vergl. Auto- 

referat N. J. 1904, I. 
6) Konrxrewicz, St.: Zbiory geolog. pozostate po L. Zejsznerze. 

Pam. Fizyjogr. 1, 1881. Die Sammlung war auch, gerade der Un- 
ordnung wegen, von der Universitat Warschau nicht angekauft worden. 
Der Verkaufer, Herr Witneitm Zeuscuner, bestitigte mir, daB man, 
nach allen Reisen, Umpackungen und Besichtigungen der Sammlung 
fiir ein Entsprechen der Objekte und Etiketten durchaus nicht sicher 
sein kénne. 

1) Die Unordnung soll namlich nach Herrn y. SremrrapzK1 geringer 
gewesen sein, als es auf den ersten Blick scheinen konnte, und betraf 
gar nicht den besseren, in Tonnen eingepackten Teil der Sammlung. 

*) Bei der weiter folgenden Zoneniibersicht bediene ich mich, um 
die Darstellung zu vervollstandigen, aufer Sremrapzkis Hauptwerk 
auch seiner vorliufigen Mitteilung, in der die Zonen Nr. 3 und 4 zum 
ersten Mal angefiihrt werden: Sremmrapzxr: Sur la faune des argiles 
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1) Zone der Harpoceras opalinum, deren Existenz durch 
das Vorhandensein eines Sphirosiderit-Stiickes mit dieser Art 
in der Zeuscunerschen Sammlung von Hutka bei Panki be- 
wiesen wird!). 

2) Zone des Harpoceras Murchisonae, von RorMER in den 
HKisensandsteinen Oberschlesiens nachgewiesen. 

3) Zone des Harpoceras Sowerbyi. Schwarze pyritise Tone 
mit Harp. Sowerbyi Ors., Bel. opalinus Qu., Bel. Trautscholdi 
Opp., Bel. n. sp. cf. exilis Qu., Cerithium armatum Gupr., Astarte 

striatocostata Gup¥F., Arca biloba Romm. — Hutka bei Panki, im 
Liegenden der grauen Tone der folgenden Zonen. Festgestellt 
nach der ZevuscuNner’schen Sammlung. 

4) Zone des Stephanoceras Humphriesianum und 
5) Zone der Parkinsonia Parkinsoni sind zusammen durch 

blaulich-graue, fette Tone mit Banken von tonigem Sphirosiderit 

vertreten, welche den ,Schichten mit der groSen Form von 
Amm. Parkinsoni“ EF. Rormers entsprechen. 

Das Vorhandensein der beiden Zonen in diesen Tonen 
wird durch Versteinerungen bewiesen. An einigen Orten 
fand man darin typische Versteinerungen der Humphriesianum- 
Zone — augenscheinlich aus dem unteren, das Hangende 
der Sowerbyi- Zone bildenden ‘Teile dieser Tone: Steph. 
Humphriesianum Sow. — Strojec und Rudniki bei Praszka 
(MrcuanL?), Rudniki bei Wtodowice und Wysoka Lelowska 
(Zeuscuner’sche Sammlung); Steph. subcoronatum Opp. -— Rudniki 
bei Wtodowice (Zeuscunersche Sammlung); Bel. giganteus 
ScHLoTH. — Wtodowice (ZrEuscuNnEeRsche Sammlung) und Blanowice 
(R6mER’sche Sammlung). Der obere Teil derselben Tone gehért 
dagegen zur Parkinsoni-Zone — er ist reich an Park. Parkin- 
soni Sow. und Fark. m. f. Parkinsoni Sow.-neuffensis Opp. — 
SchlieBlich kommt noch ganz oben, an der Grenze mit der 
nichstoberen Zone, Park. ferruginea Opp. vor. 

Fiir diesen Komplex, unter dem allgemeinen Namen der 
»Larkinsoni-Tone“, werden zwei Verzeichnisse gegeben: fiir die 
ihre Verbreitung bestimmenden Orte und fiir ihre Fauna (mit 
Fundortenangaben). Im Ortsverzeichnisse werden Fundorte von 
Kromolow Gm SO) bis Grabow (im NW) angegeben, doch sind 
im Verzeichnisse der Fauna aus diesen Horizonten noch siid- 
lichere Fundorte, darunter Rodaki, angefiihrt. Auf diese Weise 

plastiques de l’oolithe inferieur du royaume de Pologne. Bull. Acad. 
d. sc. d. Cracovie. Sc. math. et natur. 1901; sowie der Schrift; 
SrEMIRADZKI 1 Duntkowskt, a. a. O. 

1) Zeuscuners Originaletikette lautet: Ammonit vy. d. Falciferen. 
2) Vergl. 'S. 210. 
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wird eine Verbreitung derselben innerhalb des ganzen Gebietes 

der jurassischen erzfiihrenden Tone angenommen!'). Das Ver- 
zeichnis der Arten enthalt 28 Arten. 

Die Versteinerungen der Parkinsoni-Tone sollen von denen 
der nichstoberen Zone dadurch leicht unterscheidbar sein, daB 
sie stets von einem hellrotbraunen Spharosiderit erfiillt sind und 
ihr Perlmutter behalten haben (Ausnahme in Kostrzyna), wo- 
gegen die der anderen stets dunkler aussehen, ihr Spharosiderit 
dunkelbraun und das Perlmutter selten erhalten ist. Keine 
Art der Parkinsoni-Tone soll héher hinaufgehen. 

6) Zone der Oppelia fusca. Schwarze sandig-glimmerige 
Tone mit Sphasoriderit-Knollen, anscheinend den ,Schichten 
mit der kleinen Form des Amm. Parkinsoni* Rormers ent- 
sprechend. Ihre Fauna ist bedeutend reicher als die der unteren. 
Im Verzeichnisse der Fauna (mit vielen Fundortangaben) sind 
80 Arten vorhanden, darunter, aufer Opp. fusca, eine Reihe 
von Perisphincten (am haufigsten wird Per. aurigerus Orr. genannt; 
auBerdem Per. procerus SEEB., Per. tenuiplicatus Br. u. a. m.), 
Park. wuerttembergica Opr., neuffensis Oprr., Garantiana ORB., 
Macroceph. Morrisi Opr., Bel. Beyrichi Opp. und ca. 70 andere 
Arten. — Die Arten dieser Zone sollen nur ausnahmsweise 
(Eh. varians) in die nachstobere tibergehen. 

Kin besonderes Ortsverzeichnis ist nicht gegeben, doch 
sieht man aus den Fundorten im Fauna-Verzeichnisse, daB eine 
Verbreitung dieser Zone von der siidlichen Grenze der erz- 
fiihrenden Tone (Hutki Kanki) bis Krzyworzeka bei Wielut 
im Norden angenommen wird, d. h. auf dem ganzen Gebiete 
der zweifellosen Verbreitung von erzfiihrenden Tonen. 

AuBer den schon erwahnten Orts- und Fauna-Verzeichnissen 
wird fiir alle Tone zusammen ein topographisches Verzeichnis 
Gan der Ordnung von Siid nach Nord) von deren EntbléBungen 
und den Versteinerungen daraus gegeben, ohne Zoneneinteilung, 
was dadurch motiviert wird, da’ das vorhandene Material zu 

einer Durchfiihrung der Zoneneinteilung auf dem ganzen Ge- 
biete nicht geniige. 

7) Zone der Oppelia aspidoides. isenoolith sowie limonit- 
fiihrender Kisensandstein und tonigsandige Schiefer. Fir diese 
Zone sind keine Orts- und Fauna-Verzeichnisse gegeben, sondern 
blos ein topographisches (in der Ordnung von Siid nach Nord), 
wobei die Versteinerungen meist fiir sie und die Callovien-Ge- 

') EinschlieBlich der nérdlichsten Orte, tiber die wir S. 184 ge- 
sprochen haben. 
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steine desselben Typus zusammen angefiihrt sind'). — Dabei 
werden Fundorte von Zajonczki (im Nordwesten) bis Rodaki 
(im Siidosten) und noch weiter, schon auferhalb des Gebietes 
der erzfiihrenden Tone, angegeben. Direkt als zu dieser Zone 
eehbrend werden, auBer Opp. aspidoides, Oppelia serrigera WAAG.., 
Nautilus subtruncatus Morr., Gresslya gregaria Gupr., Pholad. 
deltoidea Ac., Pecten vimineus Orr., Rhynch. varians SCHLOTH. 
erwihnt. 3 

AuBer der MHorizentierung des Doggers bespricht  v. 
SIEMIRADZKI auch die Transgressionen wahrend seiner Bildung. 
Die von Roemer und Konrkiewicz angenommene siidliche Trans- 
gression der oberen Tone iiber den unteren wird von ihm nicht 
anerkannt (vergl. die von ihm angefiihrten Fundorte dieser und 
jener). Anderseits aber nimmt er eine andere Transgression 
langs der preuBischen Grenze an, wo die Tone der Opp. fusca- 
Zone altere Horizonte iibergreifen sollen. Dies wird durch das 
Vorhandensein in der ZruscuHNer’schen Sammlung aus Hutka 
bei Panki von Versteinerungen der Zonen Opp. fusca einerseits 
und Harp. Sowerbyi und Harp. opalinum anderseits bei 
Fehlen solcher der Parkinsoni-Zone begrindet. Sodann sind 
in derselben Sammlung Versteinerungen der Opp. fusca-Zone 
aus Cisie (unweit Herby) vorhanden, von wo sonst von Jura- 
ablagerungen nur die unteren, eisenhaltigen (Kostczelitzer) Sand- 
steine bekannt sind. 

Gehen wir jetzt zu einer kritischen Besprechung des 
Dargelegten iiber (unterstiitzt durch eine Besichtigung der 
ZEUSCHNER’schen Sammlung), so miissen wir vor allem bemerken: 

1. Da’ v. Sremrrapzxi die Bedeutung der petrographischen 
Merkmale zu hoch anschlagt?). Trotzdem er selbst die fazielle 
Unbestindigkeit des polnischen Jura als dessen charakteristischen 
Zug bezeichnet, nimmt er nicht nur, wie Roemer, fiir die Tone 
eine zur Zonengliederung geeignete Bestindigkeit der Farbe 
und Zusammensetzung an, sondern geht noch viel weiter, indem 
er die Versteinerungen verschiedener Tone nach ihrem Er- 

") DaB Gaszyn (bei Wielun) hier nicht angefihrt wird, erklart 
sich durch einen Druckfehler im polnischen Texte Micnarskt’s, wo 
statt dessen Gnaszyn steht, welcher Name daher von SiemrrapzKr im 
Verzeichnisse in die Nahe von Czenstochau gestellt wird. 

”) Wenn ich hier gegen zu weit gehende petrographische Verallge- 
meinerungen auftrete, muf ich zugleich bemerken, daB eine Verwendung 
von petrographischen Merkmalen in engeren Grenzen, dabei nur fiir aus 
den Tonen stammende Hartgebilde und erst nachdem man die 6rtliche 
Geologie an Ort und Stelle kennen gelernt hat, im Gebiete der erz- 
fihrenden Tone manchmal gute stratigraphische Resultate (vergl. den 
beschreibenden Teil) ergibt, 
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haltungszustand unterscheiden will. Indessen, wie wir es im 
' beschreibenden Teile sehen werden, sind die Farbe der Tone, 
ihr Sandgehalt, das Auftreten der Erze in Banken oder 
Knollen so unbestindige Merkmale, da8 sie auch in den Grenzen 
einer und derselben palaontologischen Zone sowohl in vertikaler 
als auch in horizontaler Richtung wechseln. Um so mehr ist 
es nicht miglich, das Alter der Versteinerungen nach der Farbe 
des sie erfiillenden Sphirosiderits und der LHrhaltung ihres 
Perlmutters festzustellen; beides kann gleich sein bei Ver- 
steinerungen von verschiedenen Zonen. Hs sei bemerkt, dab 
in meiner Sammlung gerade Opp. fusca und Macr. aff. Morrisi 
Opp. die beste Perlmuttererhaltung zeigen, wogegen Park. 
Parkinsoni ohne Perlmuttererhaltung nicht nur in Kostrzyna, 
sondern auch in anderen Gegenden, wie z. B. Skotnica, Podtenze 
Krolewske u. a. m. vorhanden ist 

Es ist auch bedenklich, den petrographischen Charakter 
der Sowerbyi-Zone nach den Resten von Ton an den Ver- 
steinerungen zu bestimmen (ZEUSCHNER hat weder Beschreibung 
noch Proben vom Gestein, aus dem die entsprechenden Fossilien 
stammen, hinterlassen)*). 

2. Palaiontologisch ist die Zone des Harp. Sowerbyi, und 
z. T. die des Steph. Humphriesi, durch geringere Anzahl von 
Formen charakterisiert, als es nach oben angefiihrter Darstellung 
scheinen kann, weil ein Teil der fiir diese Zone angegebenen 

Fossilien fiir sie nicht maSgebend ist. 
So kommt Belemn. giganteus nicht nur in der Humphriesianum- 

Zone, sondern auch viel héher vor?); letzteres ist gerade fiir das 

Gebiet unserer erzfiihrenden Tone der Fall. Was aber die mit 
Harp. Sowerbyi angefiihrten Arten betrifft, so geht Arca biloba bis 
ins untere Bathonien hinauf; Cerithiwm armatum und Bel. opalinus 
sind Formen der Opalinus-Zone, Astarte striatocostata — des 
Bathonien; der Typus vom Bel. cf. exilis ist eine Lias-Form. 

Bel. Trautscholdi gehért allerdings der Sowerbyi-Zone an, 
jedoch gehéren die entsprechenden Exemplare kaum zu dieser 

') Wie verhingnisvoll diese Methode werden kann, zeigt das 
Beispiel von Auru (Aura, A.: Rzecz o belemnitach krakowskich. Sprawozd. 
Kom. fizyjogr. Akad Umiejetn. w Krakowie, Band 9, 1875, S. 212 —237). 
Er beschrieb unter anderem Belemn. Beyrichi, bzowiensis, calloviensis 
und hastatus aus grauen Tonen von Balin. Indessen wies Zarenczny 
(Atlas geologiczny Galicyi, Lief. 3, 1894, S. 140) nach, das es sich um 
eine kiinstliche Anhiufung bildende Keupertone handelte, wogegen die 
Belemniten dem bekannten Baliner Oolith entstammten. — Ebenso 
kénnen auch auf Tonhalden die Versteinerungen einer Zone auf den 
Ton einer anderen fallen. 

*) Vergl. einschligige Literatur. 
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Art; die betreffenden Hxemplare sehen zum mindesten nicht 
charakteristisch aus. 

3. Die Behauptung, daf die Formen einer Zone gar nicht 
resp. ganz ausnahmsweise in eine héhere Zone iibergehen sollen, 
erklart sich nur durch Verwendung ungeniigend vollstiandiger 
Fossilien-Listen in Verbindung mit ungeniigender Aufhebung 
der Synonymie darin. 

Und in der Tat sehen wir, daf im Verzeichnisse fiir die 
unteren Schichten die darin gewéhnlichen Formen, wie Lima 
duplicata, Ostrea Marshi, Trigonia costata u. a. m., nicht erwahnt 
sind, und die Brachiopoden fehlen darin ginzlich. In dem ge- 
meinsam fiir oberes Bathonien und einen Teil des Callovien 
gegebenen Verzeichnissen gehéren die meisten Formen dem 
letzteren an. 

Als Synonymie-Fall sei angefiihrt, da die im Buche er- 
wihnte Parkinsonia ferruginea Opp. in Wirklichkeit Park. 
ferruginea SCHLOENBACH non OppEL == Park, Schloenbachi SCHLIPPE 
ist. Die in allen Zonen vorkommende und meist sehr gewéhn- 
liche Pholadomya Murchisoni ist in den Verzeichnissen durch ihre 
Synonymen allein vertreten und scheint daher gianzlich zu fehlen. 

In Wirklichkeit aber gehen viele Fossilien der erzfiihrenden 
Tone durch zwei und mehrere Zonen. : 

4. SchlieBlich, was die Transgression des unteren Bathonien 
langs der preufischen Grenze anbelangt, so ist sie nur darauf 
begriindet, da8 in der Zeuscuner’schen Sammlung aus Hutka 
bei Panki Versteinerungen der Parkinsoni-Zone fehlen beim Vor- 
handensein solcher der Sowerbyi- und fusca-Zonen. Dies beweist 
aber doch nicht, daB auch die entsprechenden Zwischenschichten 
an Ort und Stelle fehlten. Sie konnten taub sein, nicht ge- 
wonnen werden usw. Ubrigens findet man auch in dem Ver- 
zeichnisse der Fauna fiir die Parkinsoni-Schichten zwei Fossilien 
aus Hutka: Park.m.f. Parkinsoni-neuffensis und Cucullaea oblonga 

aalensis (S. 304—305), und auf 8. 303 steht es, da die schwarzen 
Tone der Sowerbyi-Zone von grauen Parkinsoni-Tonen tiberlagert 
werden. 

Was dieselbe Frage in Cisie anbetrifft, so liegt dieser Ort 
im Gebiete der Kostzelitzer Sandsteine in bedeutender Ent- 
fernung von den erzfiihrenden Tonen und ist es daher am 
wahrscheinlichsten, da derselbe auf den Ktiketten nicht als 

eigentlicher Fundort angesehen werden darf, sondern blos als 
Zentrum einer gewissen Umgebung, als Ort, wo man die Ver- 
steinerungen erhalten hat, usw.'!). 

!) Vergl. oben S. 184 iiber Panki und unten S. 221 tiber Lublinitz 
als Fundorte von Fossilien. 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 14 
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Jedenfalls sind die Tone der Parkinsoni-Zone stidwestlich 
der Linie Hutka-Cisie so verbreitet!), da unter keinen 
Umstanden von einer allgemeinen Transgression hier geredet 
werden kann, sondern héchstens von einer Ortlichen. 

Im Gegenteil mu8 man v. SIEMIRADZKI zustimmen, daB die 
unteren Zonen auch siidlicher als Kromotow vorkommen. 

Einige augenscheinlich zufallige Verwechslungen, wie die 
Angabe von Lytoceras Hudesianum aus dem _ eisenhaltigen 
(Kostezelitzer) Sandstein von Bodzanowitz, das Zurechnen der 
Parkinsonia (Cosmoceras) Garantiana zur Zone der Opp. fusca, 
die Meinung, Buxowsxr hitte in Czenstochau eine Auflagerung 
des Hisenooiliths der aspidoides-Zone auf Parkinsoni-Tone an- 
genommen, die Erwéhnung von Czenstochau als Fundort im 
Faunen - Verzeichnisse fiir diese Tone erfordern keine Be- 
sprechung. Die Frage tiber das Verhaltnis zwischen Bathonien 
und Callovien in Pierzchno ziehe ich vor, an geeigneter Stelle 
des beschreibenden Teiles (Kapitel iiber die Zone der Opp. 

aspidoides) niher zu betrachten. 
Einer zusammenhingenden Ubersicht der Schriften von 

v. SIEMIRADZKI’s wegen haben wir einige kleinere Erscheinungen 
nicht erwahnt, was jetzt nachgeholt werden muB. 

Zunichst kommt Gtricu’s geologische Karte?) yon Schlesien 
an die Reihe. Die Erlauterung dazu ist nach den Schriften 
friiherer Autoren, u. a. auch vy. SIEMIRADZKI’s Artikel von 1889, 
zusammenegestellt. 

Guricu halt die RoemEr’schen Schichten mit der grofen Park. 
Parkinsoni fiir die Zone dieses Ammonits, diejenigen mit der 
kleinen fiir die Zone der Oppelia fusca. Auf der Karte ist 
der ganze mittlere Jura blof mit einer Farbe angegeben. 

Die Karte enthalt das ganze von uns zu betrachtende ober- 
schlesische und russisch-polnische Gebiet. 

Sodann kame die Notiz von Micuae.3), in der er die Ent- 
deckung der Zone des Steph. Humphriesi im siidwestlichen Polen 
ankiindigt. Diese Angabe MicuAkrL’s wird von v. SIEMIRADZKI 
zitiert, beruht aber auf einem Mifverstandnis. Die entsprechenden 
mehreren Exemplare von Stepheoceras befinden sich in der 
Sammlung von GALLINEK (Krysanowitz bei Landsberg, Ober- 

") Besonders, wenn man diese Zone wie v. SIEMIRADZKI in breitem 
Sinne, ohne Abspaltung der Garantianum-Zone, versteht. 

*) Gtricn, G.: Geologische Ubersichtskarte von Schlesien.. Mit 
Erlauterung. 1890. 

°) Micuart, R.: Ueb. d. Entwickl. d. braunen Jura in Polen und 
Oberschlesien. Jahrb. d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur 1894. Der Markt, 
in dessen Nahe ein Teil der betreffenden Ammoniten gefunden wurde, 
heiBt Rudniki, nicht Rudnik. 
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schlesien). Kins davon ist im Kontor einer Grube bei Strojec 
erhalten worden, mit der Behauptung, es stamme auch von Ort 
und Stelle; die iibrigem stammen aus einem nicht weit davon 
entfernten kleinen Tagbau in der Nahe des Marktes Rudniki 
bei der Ansiedlung Melankow. In diesem Tagbau aber war, 
wie aus den Sammlungen von GALLINEK und derjenigen 
des Warschauer Polytechnischen Institutes zu sehen ist, nur 
unteres Bathonien mit Park. compressa enthalten und die dar- 
aus stammenden Stepheoceras sind dem St. Deslongchampsi Ors. 
sehr ahnlich, vielleicht auch mit ihm identisch. Was das Exem- 
plar von Strojec anbetrifft, so ist es, als ein der Dornen 
verlustig gewordener Steinkern, auf den ersten Blick dem 
St. Humphriesi aibnlicher, scheint aber auch zum St. Deslong- 
champsi oder dessen Verwandtschaft zu gehéren. In der Grube 
Strojec werden nur Tone mit Knollenerzen der Zone Park. 
Parkinsoni gegraben. — St. Deslongchampsi kommt aber nicht 
nur im Bathonien, sondern, obgleich seltener, an anderen Fund- 
orten der erzfiihrenden Tone auch in dieser Zone vor. 

Im Jahre 1903, etwas friiher als v. Sremrrapzkr’s Buch, 
erschien eine Mitteilung von mir tiber Bajocien und Bathonien 
bei Czenstochau, die zu zitieren ich schon mehrmals Gelegen- 
heit hatte’). Darin beschrieb ich zum ersten Mal das ganze 
Bathonien-Profil am Berge Jasna Gora bei Czenstochau, wo- 
bei ich allerdings, infolge seines schlechten Zustandes, blo8 
eine Oolithschicht statt zweier angegeben hatte. Sodann zeigte 
ich die Bedeutung fiir die erzfiihrenden Tone der bis dahin 
yon niemandem erwihnten Park. compressa Qu. (wuerttembergica 
Orr.) als Leitform des unteren Bathonien. Dabei habe ich aber 
leider, aus demselben Grunde wie Micuauski, auch Park. 
neuffensis fiir ein Leitfossil des unteren Bathonien gehalten und 
daher die sie enthaltenden, der Zone der Park. Parkinsoni an- 
gehérenden Tone zum unteren Bathonien gerechnet. Tone mit 
Bel. giganteus, die der Zone des Cosm. Garantianum gehéren, 
stellte ich ebenfalls in die Zone des Park. Parkinsoni, weil ich 

diese Tone damals nur von einer Stelle und mit nur schlecht | 
erhaltenen Ammoniten gekannt habe. Der iibrige Inhalt des- 
selben Artikels ist z. T. schon erwahnt worden, z. T. soll er, 
als Material, im beschreibenden Teile besprochen werden. 

Als eine auch die erzfiihrenden Tone behandelnde Schrift 
sei der Artikel Czarnocki’s?) erwiahnt, der iibrigens, da er aus- 

1) Renpinper, B. v.: Untersuch. im br. Jura i. d. Umgeb. v. Czen- 
stochau. Diese Zeitschr. (Monatsber.) 1903. 

*) Czarnocki, 8.: GrundriB iiber die Fundorte von Eisenerzen im 

14* 
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schlieBlich auf der Literatur fu8t, keine neuen Mitteilungen 
dartiber enthilt. Nach einer kurzen Ubersicht eines grofen 
Teils der Literatur (wobei die deutsche zu kurz kommt), tiihrt 
der Verfasser ein kurzes Fundorteverzeichnis der erzfiihrenden 
Tone fiir den Krakau-Wieluner Zug von Kromotow im Siiden 
bis Wielui und sogar weiter nach Norden an. Als Profile werden 
nur zwei alte, von Konrkiew1cz (Kromotow) und Puscu (Skatka) 
erwaihnte gegeben. Zum Schlu8 berihrt der Verfasser die Frage 
iiber das Entstehen der betreffenden Kisenerze, auf Grund ent- 
sprechender Annahmen in der mafgebenden Literatur, fir Spharo- 
siderite und Oolithe und halt in beiden Fallen die syngenetische 
Bildungsart fiir die wahrscheinlichste, aber unter verschiedenen 
Bedingungen: die Oolithe haben sich im flachen, die Spharo- 
siderite in einem tieferen Meere gebildet, womit er die Be- 
merkungen MicHatskis tiber die verschiedene Tiefe des Meeres 
im Siiden und Norden des Gebietes in Zusammenhang bringt. 
Aber er erwihnt als Spharosiderite nur die bankférmigen und 
erwihnt nicht die knolligen, welche im selben Gebiete viel 
haufiger sind, und bespricht auch nicht die Bildungsart der 
oolithhaltigen Sphéarosiderite. 

Zum Schlu8 miissen wir noch zwei Arbeiten beriicksich- 
tigen, welche zwar nicht tiber Geologie vom siidwestlichen 
Polen verhandeln, aber die erzfiihrenden Tone doch u. a. be- 
riihren. 

BoGpANowirscH!), die stidwest-polnischen Spharosiderite 
erwahnend, halt sich in bezug auf Stratigraphie hauptsachlich 
an v. SIEMIRADZKI. In bezug auf Erzfihrung gibt er unten 
2—3 Spateisenhiinke, oben bis 6 Sphirosideriten (Knollen)- 
Lager an, was nicht als ein Schema des Gesamtprofils der erz- 
fiihrenden Tone, sondern als ein solches fiir deren in letzter 
Zeit allein fiir abbauwirdig gehaltenen unteren Teil verstanden 
werden muB. 

Woucik?) behandelt eigentlich blo8 Galizien und den aller- 
sidlichsten Teil von SW-Polen. Doch beim Vergleich des 
Krakauer Jura mit dem nérdlicheren fiihrt er auch zwei Profile 
aus unserem Gebiet an, nimlich yon Czenstochau und Wysoka 

westlichen Teile RuBlands und des Kénigreichs Polen. — Annales de 
Institut des Mines de St. Petersbourg 1, 1908 (russisch). 

) Bogpanowrrscn, K.: Die Eisenerze RuBlands. Sonderabdruck 
aus yThe Iron Ore Resources of the World“. Stockholm 1910. 

”) Woscm, K.: Bat, kelowej i oxford okregu Krakowskiego. 
Rozpr. Akad. Umiejetn. w Krakowie, wydz. mat. przyr. (3), 10. B., 1910 
(1911). — In der abgekiirzten Verdeutschung dieser Schrift in Bull. 
Acad. d. sc. d. Cracovie. Sc. math et natur. 1910 ist der zitierte Absatz 
nicht vorhanden. 
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Pilecka, um aus deren Zusammenstellung mit demjenigen von 
Grojec in Galizien zu zeigen, wie, je mehr nach SO, desto 
spater sich Meeresabsatze in entsprechenden Abschnitten des 
Jura einstellen und umso langer sandigen Charakter behalten. 
Ks ist mir durchaus unverstiindlich, wie er dazu kommt, fir 
Czenstochau das untere Bathonien (Oppelia-fusca-Zone) als Ton- 
Mergel den Spharosiderit-Tonen der Parkinsoni-Zone gegen- 
itiberzustellen, — kommen doch kalkhaltige Tone und Mergel 

auch in letzteren vor. Auch ist nicht klar, warum die Reihe: 
Spharosideritton (Parkinsoni-Zone), Tonmergel (fusca- Zone), 
Oolith (aspidoides-Zone) eine allméahliche Vertiefung des 
Meeres zu bedeuten hat. 

DaB er in Wysoka Pilecka die Sandsteinfacies mit Parkin- 
soni-Zone aufhéren und die Tonfacies mit Oppelia fusca anfangen 
laBt, ist kaum richtig, da in der Nahe (Lazy, Rokitno) die Zone 
der Park. compressa noch in der sandigen Facies nachgewiesen 
worden ist, und miiSten wenigstens Griinde fiir seine Meinung 
angegeben sein. 

Auch fiir dieses Profil wird eine Gegeniiberstellung von 
Ton (fusca-Zone) und Tonmergel (aspidoides-Zone) gemacht und 
zugleich wieder eine allmihliche Vertiefung des Meeres ange- 
nommen. Der in Wysoka Pilecka deutlich auftretende Batho- 
nien-Oolith wird dabei gar nicht beriicksichtigt. 

Am wenigsten begreiflich ist aber die Annahme, daB das 
Callovien in beiden Fallen zuerst aus Sandsteinen (die einer 
Verflachung des Meeres entsprechen sollen), dann aber, bis zur 
sog. Glaukonitschicht, aus Oolith bestehen soll. Das Callovien 
von Ozenstochau ist gut bekannt, doch hat dort bisher niemand 
Oolith zwischen dem Sandstein und der Glaukonitschicht ge- 
sehen, wie denn tiberhaupt oolithische Bildung sich hier nur in 
Form von zerstreuten Oolithkérnern in den untersten Schichten 
der Sandsteine sich kundgibt, worauf erst das stromatolithische 
Gestein der Glaukonitschicht wiederum Oolithkérner enthalt'). 
In Wysoka Pilecka dagegen fangt das Callovien von unten als 
Hisenoolith an, worin sandige Stellen héchstens hie und da _ 
vorkommen kénnen. 

Mit diesen Berichtigungen fallt aber die wtbrigens auch 
sonst willkiirliche Theorie der Meeresvertiefung zusammen. Im 
Gegensatz zu Wosciks Annahme ist im Norden unseres Ge- 
bietes das obere Bathonien ein Absatz eines flacheren Meeres 
als das untere und die Parkinsoni-Zone, was schon an der 

1!) Diese neue Angabe tber den Bau der Glaukonit-Schicht ver- 
danke ich Herrn H. Raurr, der eine spezielle Untersuchung dieses Ge- 
steins zu verOffentlichen beabsichtigt. 
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Haufigkeit von Sandstein und Sandeinlagen sowie von zer- 
brochenen Muscheln sich kundgibt; im Siiden aber kommt aller- 
dings nach der unteren sandigen Facies die tiefere Tonfacies, 
der weitere Ersatz dieser letzteren aber durch Oolith ist als 
eine Verflachung und nicht als Vertiefung des Meeres anzu- 
sehen. 

Aus obiger Darstellung ist zu ersehen, da8B als Ergebnis 
der bisherigen Untersuchungen!) der ganze Komplex der mittel- 
jurassischen erzfiihrenden Tone und der ihnen untergeordneten 
Gesteine, welcher zwischen dem Sandkalkstein resp. Oolith des 
Callovien als Hangendem und den Kisensandsteinen, denen das 
Alter der Zone des Harp. Murchisoni zugeschrieben wird, als 
Liegendem enthalten ist, dem Bajocien und Bathonien zugerechnet 
und in 5 Zonen eingeteilt wird, und zwar: 

Bathonien: 
5) Zone der Opp. aspidoides — Oolith. 
4) Zone der Opp. fusca 

Bajocien: | 
3) Zone der Park. Parkinsoni 
2) Zone des Steph. Humphriesi | 
1) Zone des Harp. Sowerbyi 
Zu gleicher Zeit haben wir aber gesehen, da8 verschiedene 

Zonen nicht gleich sicher festgestellt worden sind. Park. Par- 
kinsont kommt in den Tonen sehr haufig vor, Opp. fusca ist 
mindestens nicht selten. Die wenigen in der Literatur er- 
wihnten Exemplare der Opp. aspidoides sind zwar, soweit ich 
sie gesehen habe?), blo8 unvollstiindige und schlecht erhaltene 
Stiicke, die zu einer genauen Feststellung der Art nicht ge- 
nigen; aber an der Zugehérigkeit des entsprechenden Ooliths 
zum oberen Bathonien braucht man trotzdem nicht zu zweifeln, 
weil er Opp. serrigera und Opp. biflecuosa in guten Stiicken ent- 
halt. Dagegen sind Steph. Humphriesi und Harp. Sowerbyi bloB 
nach der alten Sammlung ZeEuscuners bekannt, der itbrigens 
in seinen Schriften von diesen so wichtigen Formen nichts 
erwahnt. 

Die angefitihrte Klassifizierung kénnte eigentlich schon 
mittelst der in der Literatur vorhandenen Angaben vervoll- 
standigt werden. Wie aus der neuesten Literatur bekannt ist, 
ist die Begriindung des oberen und unteren Bathonien als Zonen 

Erzfiihrende Tone. 

1; Mit Ausnahme der meinigen. 
”) Ein im Geologischen Institute der Universitit Lemberg vor- 

handenes Exemplar (von Zajoncezki bei Krzepice) konnte mur leider 
wegen Remontarbeiten nicht gezeigt werden. 
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der Opp. aspidoides und Opp. fusca nicht immer sicher, einmal, weil 
diese Ammoniten in ihren Varietaéten einander auferordentlich 
aibnlich und blo8 auf Grund der Skulpturentwicklung auf jugend- 
lichen Umgingen sicher zu unterscheiden sind'), und zweitens, 
weil diese Ammoniten manchmal in einer und derselben Zone 
vorkommen sollen?). Deshalb bezcichnet man jetzt fir den 
dem polnischen so thnlichen nordwestdeutschen mittleren Jura 
das untere Bathonien als Zone der Park. compressa Qu. (wuert- 
tembergica Opp.), welcher Ammonit in Polen sehr haufig ist. 
Die oberste Zone des Bathonien bezeichnet man, schon wegen 
der Unsicherheit des Vorkommens von Opp. aspidoides und der 
Seltenheit der Opp. biflecuosa, fiir Polen am besten als Zone 
der Opp. serrigera. 

Sodann hat noch Zeuscuner fiir Polen das Vorkommen 
des dort sehr hiufigen Cosm. Garantianum angegeben, das die 
Zone des Cosm. subfurcatum charakterisiert und in der letzten 
Zeit zum Range eines selbstandigen Zonenvertreters (, Zone des 
Cosm. Garantianum“) erhoben wurde?). Also, ohne noch neue For- 
schungen anzustellen, kénnte man statt der Zonen NNr. 8—5 
foleendes Schema aufstellen: 

6) Zone des Opp. serrigera oberes Bathonien 
5) Zone der Park. compressa unteres Bathonien 
4) Zone des Park. Parkinsoni 
3) Zone des Cos. Garantianum 

Jedoch haben die von mir ausgefiihrten Forschungen nicht 
allein das Vorkommen der Park. compressa und des Cosm. Garan- 
tianum in ganz bestimmten Horizonten bestiitigt, sondern auch 
weitere Resultate ergeben. Sie gestatten mir namlich: 

a) festzustellen, da8 Opp. serrigera nicht bloB an den den 
Komplex nach oben abschlieBenden Oolith gebunden ist, sondern 
auch tiefer vorkommt; 

Oberes Bajocien. 

') Schon Waacen selbst (Formenreihe des Amm. subradiatus) hat 
bemerkt, daf die Suturlinie nicht immer als Merkmal zur sicheren 
Unterscheidung dieser Ammoniten dienen kann. Ich habe mich aber 
an dem Waacenschen Original von Opp. fusca (Taf. 1, Fig. 6) im Museum 
der Minchener Akademie noch tiberzeugen kénnen, daB die nach ihm 
abgebildete Sutur (Taf. 2, Fig. 4) die letzte, abnorm gebildete ist, wo- 
gegen die itbrigen derjenigen von Opp. aspidoides sehr ahnlich sind. 
Die Rippenzahlen dieser Ammoniten konvergieren in ihrem Maximum 
und Minimum, kénnen daher auch nicht immer als Unterscheidungs- 
merkmal dienen. 

?) Mutuusrre, M.: Vorlauf. Mitteil. iber d. Stratigr. d. braun. Juras 
im nordschweiz. Juragebirge. Hcl. geol. Helvet. 6, 1900. 

Menzet, H.: Der Galgenberg bei Hildesheim. Neues Jahrb. f. 
Miner. usw. 1901. 

3) Have, E.: Traite de Geologie 1910, p. 998. 
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b) zwischen den Zonen der Opp. serrigera und Park. com- 
pressa noch zwei Zonen auszuscheiden: die des Macroceph. aff. 
Morrisi Orr. und des Perisph. tenniplicatus Br.; 

c) unterhalb der Zone des Cosm. Garantianum das Vor- 
handensein der Zone des Steph. Humphriesi nachzuweisen und 
dadurch ihre friihere Feststellung zu bekriftigen. 

Es ist mir dagegen nicht gelungen, die Zone des Harp. 
Sowerbyi resp. noch altere irgendwo zu finden, weshalb ich 
dieselben, unter dem Verweis auf das friiher Gesagte, nicht weiter 
besprechen werde. Fiir den von mir erforschten Komplex aber 
gebe ich folgende Hinteilung: 
7) Zone der Opp. serrigera 

6) Zone des Maer. aff. Morrisi| Tone und Oberes Pa 
5) Zone des Per. tenuiplicatus - -denselben | tjnteres Beeb omen 
4) Zone der Park. compressa untergeordn. 
3) Zone der Park. Parkinsoni | G@esteine 
2) Zone des Cosm. Garantianum r Oberes Bajocien 
1) Zone des Steph. Humphriesi Sande 

Dieses Schema gilt fiir den normalen, nérdlichen Typus 
des Bajocien-Bathonien unseres Gebietes. 

Im Siiden aber, wo, wie schon von MIcHALSKI gezeigt 
wurde, die tonige Facies durch eine aus Sand und Gerdll be- 
stehende Strandfacies ersetzt wird, habe ich gefunden, da dieser 
Ersatz allmihlich von Norden nach Siiden und von unten her 
nach oben zu vor sich geht, und zwar immer hohere Zonen 
ergreifend, bis schlieBlich von der tonigen Facies nichts mehr 
iibrig bleibt und der nicht tonige siidliche Typus allein vor- 
handen ist. Trotz des raschen Auskeilens des Komplexes, 
welches schon nérdlicher, noch vor dem Facieswechsel eintritt, 
bleibt die Horizontierung im Siiden allem Anschein nach dieselbe 
wie im Norden. Die Zone des St. Humphriesi habe ich hier aller- 
dings noch nicht nachweisen kénnen, aber schon diejenige des 
Cosm. Garantianum existiert hier zweifellos, ebenso die der Park. 
compressa; Park. cf. Parkinsoni und Park. cf. neuffensis lassen die 

Zone der Park. Parkinsoni vermuten und Macrocephalites (n. sp.?) 
und Astarte cordata weisen auf hdhere Zonen des Bathonien, 

das oben auch hier Eisenoolith (aber bloB eine Bank statt 
zwei) aufweist. Nur lassen sich die einzelnen Zonen im diinnen 
Schichtenkomplex natiirlich schwieriger als im dicken unter- 
scheiden. 

Als siidliche Grenze meiner Forschungen habe ich die 
Verschwindungslinie der tonigen Facies angenommen, bezw. 
die siidliche Grenze des Ubergangsgebiets beider Typen, 
weil das Bathonien und Bajocien weiter siidlich, wo der stidliche 
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Typus allein herrscht, schon von meinem Kollegen Koroniewicz 
in Arbeit genommen war. 

Nach dieser kurzen Angabe iiber den Inhalt meiner 
Forschungen gehe ich zu einer ausfiihrlichen Beschreibung der 
einzelnen Horizonte und den daraus folgenden Schliissen iiber. 

Kil. Beschreibender Teil. 

A. Nordlicher Typus des Bajocien und Bathonien. 

1. Zone des Stepheoceras Humphriesi Sow. 

Kis ist mir gelungen, diese Zone in den Sandsteinen bzw. 
Sanden, welche die erzfiihrenden Tone der Zone des Cosmoe. 
Garantianum unterlagern, zu entdecken. Am besten habe ich 
sie in der Grube ,,Josef‘ der Czenstochauer Bergbau-Gesell- 
schaft (,,Katharina-Hiitte) untersuchen kénnen. Diese Grube 
liegt ca. 1'/, km nérdlich des Dorfes Jastrzomb, zwischen dem 
rechten Ufer des FlifSchens Czarka (eines linksseitigen ZufluBes 
der Warta) und dem Weg von Poraj nach Kamienica Polska. 
Hier habe ich in einem Schacht (der ungefahr auf der Mitte 
der Schichtelinie, welche sich vom Réstofen gegen das Dorf 
hinzieht, lag) folgendes Profil aufgenommen: 

5) 0,45 m Hellgrauer, sandig-kalkiger Ton. 
4) 0,15 m Grauer, feinkérniger, toniger Sandstein. 
3) 0,27 m Bank von braunem, sandigem Sphiarosiderit. 
2) 0,20 m_ Hellerauer, wasserfiihrender Ton. 
1) 0,40 m _ Grauer, grobkérniger, miirber Sandstein. 
Tiefer (auf 0,10 m zu sehen) ebensolcher, aber festerer 

Sandstein. 
Die Halden bestehen hauptsachlich aus einem oberhalb dieses 
Profils lagernden dunkelgrauen Ton. 

Eine Halde war jedoch von grauem Sand bedeckt, und 
hier fand ich ein Bruchstiick (zwei Umginge) eines gréBeren 
Exemplars von Steph. Humphriesi Sow. (am meisten zu seiner 
Abbildung bei Zieren!) passend), und von den Grubenbeamten 
habe ich einen Steph. Humphriesi-Blagdeni und Steph. aff. Blag- 
dent erhalten. 

Alle drei Stiicke sind verkiest, tragen aber noch den Sand- 
stein Nr. 1 auf sich, so daB sie aus demselben auch 
stammen miissen. 

Da@egen enthilt Nr. 3 eine Fauna der Garantianum- Zone, 
wogegen Nr. 2 keine Fossilien ergab. Jedenfalls mu8 die 
Grenze der beiden Zonen zwischen Nr. 1 und Nr. 8 liegen. 

") Zreren, C. v.: Versteinerungen Wirttembergs, Tafel 67, Fig. 2. 
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Ahnliche miirbe Sandsteine bzw. Sande sind als Liegendes 
der erzfiihrenden Tone der Garantianum- Zone an sehr vielen 
Stellen gefunden worden, wobei sie nicht immer grau, sondern 
auch braun, griin, rostgeld und rétlich sein kénnen. EHntweder 
unterlagern sie direkt die unterste Erzbank der Garantianum- 
Zone oder es ist eine — meist diinne — Tonschicht da- 
zwischen vorhanden. 

Die betreffenden Fundorte bilden einen Streifen, der von 
Konopiska* im Nordwesten mehr oder minder nach Sidosten') 
iiber Wygoda, Wonsosz, Mtynek, Bargty, Poczesna*, Borek, 
Kamienica Polska, Klepaczka*, Osiny, Jastrzomb* verlauft, und 
auferdem befindet sich noch einer viel siiddstlicher, bei 
Wtodowice. Sie scheinen auch noch bei Jozefow (siidéstlich 
Jastrzomb) und Skatka (siidwestlich Wiodowice) vorzukommen; 
jedoch kann hier das Alter der untersten Erzlage bloB indirekt 
testgestellt werden’). 

Auf der aus solchen Sanden bestehenden Halde eines 
Probeschachtes zwischen Konopiska und Wygoda habe ich auch 
Versteinerungen in den Sanden gefunden: Bruchstiicke von 
Stepheoceras, die zu St. Humphriesi und St. Blagdeni passen 
kénnten, sowie schlechte Zweischalerkerne (wahrscheinlich 
Pleuromya und Thracia). 

Eine in denselben Sanden daselbst gefundene Knolle von 
braungrauem Mergel mit zerstreuten Oolithkérnern zeigt, daf 
die Oolithbildung schon hier vorhanden ist. 

Uber das Liegende der in Frage stehenden Sandsteine 
bzw. Sande kann ich leider bloB nach den Angaben itiber 
Konopiska und Wygoda, die mir ein Steiger mitgeteilt hat, 
urteilen. Bei Wygoda sollen unter der unteren LHrzbank 
(Garantianum-Zone) folgende Schichten vorkommen: 

5) Feinkérniger griinlicher Sandstein. 
4) Grobkérniger brauner Sandstein. 
3) WeiBer Sand. 
2) Roter Sand. 
1) Roter Ton mit viel Wasser. 

Schicht Nr. 5 kénnte noch zur Humphriesi-Zone gehéren, Nr. 1 ist 
gewiB Keuper. Die NNr. 4—2 koénnten ganz gut zu Kostczelitzer 

') Im Zusammenhange mit dem NW-SO-Streichen der erzfihrenden 
Tone bilden die Fundorte einzelner Zonen mehr oder mindér gleich- 
sinnige Streifen. 

*) Von den mit * bezeichneten Fundorten besitze ich entsprechende 
Proben, fiir Jozefow habe ich solche gesehen; ttber die tbrigen muf 
nach Grubenprotokollen geurteilt werden. 
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und Lysiecer bzw. Hellewalder Schichten Rémers, wie sie in 
der naheren und weiteren Umgebung von Konopiska entwickelt 

sind, passen. 

2. Zone des Cosm. Garantianum Ors.'). 

Trotzdem Cosm. Garantianum in Polen noch von ZEUSCHNER 
angegeben worden war, wurde bis jetzt keine entsprechende 
Zone ausgeschieden, und die entsprechenden Fundorte, soweit 
sie bekannt waren, wurden meist der Zone der Park. Parkinsoni 
zugerechnet, z.T. aber auch héheren Schichten (Schichten mit 
der kleinen Form der Park. Parkinsoni bei Rémer). Andere 
Fundorte scheinen erst spat vom Bergbau in Angriff genommen 
worden zu sein und werden daher in der Literatur tiberhaupt 
nicht erwahnt. Ich habe diese Zone an vielen Fundorten fest- 
stellen kénnen, die einen Streifen lings dem _ stidwestlichen 
Rand des Verbreitungsgebietes der erzfiihrenden Tone bilden. 
Geht man von NW nach SO, so sind es: Przystajn und Widawa 
(bei Panki), Dzbow (,, Alexander“), Konopiska, Wygoda, Jacko- 
wisna, Wonsosz, Haziec, Mlynek, Bargly, Poczesna, Nowa Wies, 
Borek, Osiny, Kamenica Polska (,Juljusz“, ,Helena“, , Piotr“), 
Klepaczka, Jastrzomb (,Josef“, ,Wtadimir“, ,Muieczystaw“, 
»lgnacy“), Ostrow (bei Poraj), Jozefow (bei Poraj), Wiodowice, 
Skalka, Rudniki (bei Zawiercie). 

Diese Zone wird durch das in ihr tiberaus haufige (n 
meiner Sammlung tiber 80 Exemplare) Cosmoceras Garantianum?) 
charakterisiert, das weder tiefer noch héher gefunden worden 
ist. Sodann — und zwar noch haufiger (in meiner Sammlung 
bis 120 Exemplare) — kommt in ihr eine Parkinsonia vor, die 

dadurch charakterisiert ist, daf ihre Rippen sich erst sehr nahe 
zur Siphonalseite gabeln, wobei beide Zweige nach vorn ge- 
richtet sind und einen deutlichen Winkel mit der urspriing- 
lichen Rippenrichtung bilden. Die Schale ist flach, mit 
groBem Nabel. 

Diese Art ist von QuENSTEDT zweimal beschrieben und ab- 
gebildet worden, und zwar unter verschiedenen Namen. Im 

1) Dieser Name wird hier in seiner urspriinglichen weiten Be- 
deutung angenommen. Die Frage tber Hinteilung des Cosm. Garan- 
tianum in mehrere neue Arten soll im paliontologischen Teile be- 
sprochen werden. 

*) Ks wird zwar von v. Siemirapski aus der Zone der Opp. fusca 
von Konopiska nach der Zeusnerschen Sammlung angegeben (Geol. 
ziem polskich I, 8.316), doch ist das betreffende Exemplar zu jung 
(noch an Stepheoceras erinnernd), als daB es zu einer Feststellung der 
Art verwendet werden kénnte. (Uber die Frage, inwieweit die fusca- 
Zone bei Konopiska vorkommen kann, vgl. S. 268.) 
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Jura“ heiBt sie Amm. Parkinsoni depressus (Taf. 63, Fig. 9) und 
in den ,Ammoniten des Schwibischen Jura“ (2, Taf. 71, Fig. 
19—21) Amm. Parkinsoni planulatus, wogegen in ,Petrefakten- 
kunde Deutschlands“ (Cephalopoda, Taf. 11, Fig. 5 und 2—3) 
unter dem ersten Namen Park. Schloenbachi ScHuiprE, unter dem 
zweiten Park. Parkinsoni Sow. und eine junge Park. compressa 
Qu. sp. zu figurieren scheinen. Infolgedessen halte ich es fiir 
richtiger, die alten Namen nicht zu beriicksichtigen und die- 
selben durch Parkinsonia discrepans zu ersetzen, welch letzterer 
Name dieser Form, als einer neuen Art, von BEHRENDSEN auf 

den Etiketten des Museums Gottingen verliehen worden ist’). 
Auch diese Form ist bei uns weder tiefer noch hoéher als 

die Garantianum-Zone bekannt. Es mui bemerkt werden, dab 
in dieser Zone auch schon Park. Parkinsoni var. rarecostata 
Buck. und eine andere, dem Typus nahere Varietaét von Park. 
Parkinsont vorkommt, sowie Park. neuffensis und Park. Schloen- 
bachi. Jedoch sind sie, besonders die beiden letzten, im Ver- 
gleich zur Parkinsonia discrepans sehr wenig zahlreich (in meiner 
Sammlung alle 4 zusammen blos in 30 gut bestimmbaren 
Exemplaren). Ubrigens gibt es darunter kein Exemplar, das 
der typischen Park. Parkinsoni Sow. angehéren wiirde, und 
Park. neuffensis aus dieser Zone ist auch nicht typisch: die 
Nebenrippen sind wenig zahlreich und stellen sich auch spater 
als sonst ein. 

Endlich noch haufiger ist der bei uns auch auf dieselbe 
Zone beschrainkte Belemnites giganteus (ca. 200 Exemplare in 
meiner Sammlung), wobei er die iiblichen drei Varietiten 
aufweist. ; 

Infolge solcher geringen und zusammenfallenden vertikalen 
Verbreitung von Cosm. Garantianum, Parkinsonia discrepans und 
Belemnites giganteus finde ich es fiir unser Gebiet modglich, der 
Garantianum-Zone nicht nur diejenigen Fundorte zuzurechnen, 

wo Cosm. Garantianum allein oder mit den anderen eben er- 
wahnten Fossilien zusammen gefunden worden ist, sondern auch 
solche, wo auch nur eins von den beiden iibrigen vorkommt — 
natiirlich bloB in den Fallen, wo eine Ahnlichkeit des Gesteins, 
der Lagerungsart usw. mit denjenigen von typischen Fundorten 

') Anmerkung wahrend des Druckes. Nach AbschluB des 
Original-Manuskriptes ist das Werk Werzets (Faun. u. stratigr. Unters. 
d. Parkinsoni-Sch. d. Teutoburg. Wald. b. Bielefeld. Palaeontogr. 58, 
1911) erschienen, der fiir solche Parkinsonien mehrere Arten (Park. 
arietis u. a.m.) aufstellt. Da ich mich mit dieser EKinteilung nicht ohne 
weiteres einverstanden erklaren kann, ziehe ich vor, den Benrenpsenschen 
Namen hier zu behalten und die Frage im paliontologischen Teile aus- 
fihrlich zu besprechen. 



221 

eine solche Zurechnung schon ohnedem wahrscheinlich machen. 
Im Gegenteil, beim Fehlen von _ stratigraphischen, petro- 
oraphischen u. dgl. Angaben gibt es keinen Grund, besonders 
den Bel. giganteus fir den Anzeiger einer bestimmten Zone an- 
zusehen, weil er auferhalb Polens, nach der Literatur zu 
urteilen, eine sehr weite vertikale Verbreitung besitzt. Daher 
bezeugt sein Vorhandensein in den Sammlungen von ROMER 
(Blanowice) und Zeuscuner (Blanowice und Wiodowice) durch- 
aus nicht, daB an diesen Orten die Zone der Steph. Humphriesi 
gefunden worden ist, aus der sie zu stammen hatten'). Diese 
Exemplare diirften viel eher, wie sonst in unserer Gegend, aus 
der Garantianum-Zone stammen. 

Das Vorhandensein von Cosmoceras Garantianum sowie auch 
Bel. giganteus in der Rémerschen Sammlung (Universitit Breslau 
und Kgl. Preu’. Geol. Landesanstalt in Berlin?)) von Bodza- 
nowitz bei Kreuzburg, Oberschlesien*?) — d.h. einer Gegend 
deren jurassische Ablagerungen eine direkte Fortsetzung der 
polnischen darstellen —- legt die Vermutung nahe, dafS man 
auch dort die Garantianum-Zone von der Parkinsoni- Zone 
trennen kénnte, 

Zum SchluB8 der paladontologischen Charakteristik der 
Garantianum- Zone sei noch das nicht seltene Vorkommen 

von Steph. Blagdent in unserm Gebiete, ausschlieBlich darin, 
erwahnt. Sein Zusammenyorkommen mit Cosm. Garantianum 
ist auch aus Westeuropa bekannt; doch wird dort meis- 
tens noch eine besondere Blagdeni- Zone ausgeschieden, die 
zwischen der Garantianum- und der Humphriesi-Zone zu liegen 
kommt. Ob eine solche Zone auch bei uns vorhanden ist, 
mag dahin gestellt sein. AuBerdem sind noch Craticularia cf. 
parallela Qu. (non Goipr.), Dysaster canaliculatus Qu., Terebratula 
Stephani Dav. und Pectencf. priscus ScHL. bei uns in dieser Zone 
nicht selten, sonst aber bis jetzt gar nicht gefunden worden. 

Um Wiederholungen vorzubeugen, fiihre ich bei der Be- 
schreibung sowohl dieser als auch der tibrigen Zonen nur die 
wichtigsten Fossilien an. Nach Zonen geordnete Fauna-Ver- 
zeichnisse befinden sich am Ende der Schrift auf Taf. IV u. V. 

1) Vel. Sremirapvzn1, J.: Geol. ziem polskich I, 8. 304. 
*) Hier ist auch eine der Parkinsonia discrepans ihnliche Parkinsonia 

vorhanden. Sie ist aber zu jung, um ganz genau bestimmt zu werden. 
*) Auferdem gibt es in diesen Sammlungen Exemplare mit , Lipitze 

bei Lublinitz, O.-Schl.“ als Fundortangabe. Da jedoch dort der Jura 
vollkommen fehlt, miissen sie entweder auf zweiter Lagerstitte ge- 
funden worden sein, oder, was wahrscheinlicher ist, bezieht sich der 
geographische Name nicht auf den Fundort, sondern auf eine Hiitte, 
Kontor u. dgl., wo die Exemplare erhalten worden sind. 
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An der Stelle ihrer technischen Ausbeutung liegen die Schichten 
der Garantianum-Zone (abgesehen von einer diinnen postpliocinen 
Decke) entweder direkt unter der Oberflache, manchmal daran 
auskeilend (Konopiska, nérdlich der Kirche; Poczesna, «im 
AbfluBgraben; wahrscheinlich auch am nérdlichen Ende von 
Kamienica Polska, wo ihre Erze am linken Warta-Ufer im 
Tagbau gewonnen wurden), oder sie sind von den Ablage- 
rungen der nachstfolgenden Parkinsoni-Zone bedeckt. 

Gehen wir jetzt zu einer Besprechung der fiir diese Zone 
vorhandenen Profile tiber. Dieselben sind in topographischer 
Reihenfolge, in der Streichrichtung von NW nach SO, an- 
gefthrt. 

Ll Przystajn. 

Auf der Grube yon SiiB, NO 27° von der Marktkirche, auf 
halbem Wege zwischen dem Markte und einer nérdlicher ge- 
legenen Ansiedlung konnte ich im Jahre 1904 in einem noch 
nicht ausgekleideten Schachte folgendes Profil aufnehmen: 

12) 2,50 m_ Braunlicher loser Sand. 
11) 0,50 m Grauer Ton mit kleinen Limonit-Kinschliissen; 

an dessen unterer Grenze — 

C 10) 0,11 m_ Knollen von grauem, dickem, tonigem Sphiro- 
siderit, nach au8en gelbbraun werdend und 
von glinzendem roten Rost bedeckt (sog. 
»rotes HKrz“)'). 

9)-0;80! m — Ton?) 

B 8) 0,10 m Knollen von hellbriunlichgrauem, ziemlich 
weichem, tonigem Spharosiderit (sog. 
,»welBes Hrz“). 

7) 1,20 m Hellgrauer Ton. 
6) 0,03 m Bank von dunkelbriunlichgrauem,  eisen- 

schiissigem Sandstein (sog. ,Spiek“)®). 
5) 0,10 m Hellgrauer Ton, weiBen Glimmer enthaltend. 

") Vielleicht wire es richtiger, die Knollen, zwischen denen der 
Ton dem dariber liegenden mindestens meistens gleich ist, yom letzteren 
in eine besondere Schicht nicht abzutrennen. Doch wiirden dann die 
Profile sehr an Ubersichtlichkeit verlieren. 

*) Diese Schicht war mit Planken verdeckt. Auf der Nachbar- 
grube Kostrzyna ist die entsprechende Schicht hellgrauer, weiBen 
Glimmer enthaltender Ton. 

*) ,Spiek* heiBt auf polnisch etwas Zusammengebackenes. So 
bezeichnen die Arbeiter alle nicht zu harten Zwischenschichten im Ton: 
miirbe Sandsteine, Mergel, selten auch harten Letten, die also zu- 
sammengebackener Sand resp. Ton sein sollen. 
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(4) 0,05 m Bank von braunem, sehr sandigem') Sphiro- 
siderit, weiBen Glimmer enthaltend. Beide 
(doch hauptsachlich die obere) Oberflachen 
sind mit stengelf6rmigen Gebilden bedeckt. 

3) 0,17 m Hellgrauer Ton, weigen Glimmer enthaltend. 
2) 0,30 m Bank von hellbraunem, ziemlich weichem, 

tonigem Spharosiderit. 
1) Tiefer Hellgrauer Ton, weiBen Glmmer enthaltend. 

Simtliche Schichten des Profils. sind kalklos?). Ver- 
steinerungen gab es hier wenig und nur in der Schicht Nr. 2, 
von den charakteristischen — Bel. giganteus; Craticularia sp. und 
Pecten cf. priscus Scut. fand ich im selben Erz, das an den 
Réstéfen bei Podlenze Szlachecke aufgestapelt war. 

II. Auf der benachbarten (nordwestlich von Przystajn) Grube 
Kostrzyna wurden blo8 die Schichten Nr. 8, 9 und 10 ge- 
wonnen, wobei Nr. 8 nach Osten erzlos werden soll. In den 
Knollen der Nr. 10 ist Parkinsonia Parkinsoni Sow. in groBen 
Exemplaren enthalten. 

— Se. 

Ill. Konopiska. 

Im Tagbau der Firma ,Hantke“, bei und siidlich der 
Station Konopiska einer Abzweigung der Herby-Kielcer Hisen- 
bahn, konnte ich im Jahre 1906 folgendes Profil aufnehmen: 

14) 0,20 m_ Bodenschicht. 
13) 0,10—0,20 m Weifer Sand. 
12) 0,50—0,60 m Grauer (mit gelbem) Ton. 

C(?) 11) 0,06 m Knollen von braungrauem Sphirosiderit 
in braunen Limonit-Schalen. Ziemlich 
weit zerstreut. 

10) 1,72 m_ Griinlichgrauer Ton (oben gelb). 
B 9) 0,18 m Grauer, sehr toniger Sandstein. 

8) 0,60 m Grauer Ton. 
2) 0,18 m Grauer, sehr toniger Sandstein. 

ees. ©) 0,30 m Bank yon sehr sandigem, grauem 
Sphiarosiderit mit etwas  weibem 
Glimmer, stengelférmige Gebilde an 
beiden (hs. oberen) Oberflaichen 
zeigend. 

1) Eigentlich sind alle Spharosiderite unseres Gebietes mehr oder 
minder tonig und sandig. Die Erwaihnung dieser Qualitéten soll ihren 
stirkeren Ausdruck betonen. 

) In weiter folgenden Profilen ist der etwaige Kalkgehalt stets 
vermerkt; ist es nicht der Fall, so sind die betreffenden Schichten als 
kalklos aufzufassen. 
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( 5) 0,11 m Wasserhaltiger, griinlichgrauer, weib- 
gestreifter sandiger Ton. 

4) 0,59 m Grauer und erinlichgrauer toniger Sand- 
stein. 

3) 0,10—0,20 m_ Bank von braunem, feinkérnigem, sandi- 
gem Sphirosiderit, etwas weifen 
Glimmer enthaltend. 
(Dieses Erz kann gelegentlich fehlen.) 

2) 1,50 m_ Griinlichdunkelgrauer Ton. 
1) Tiefer: nach Angabe des Grubenleiters wurde 

bis 1,20 m bunter Sand gegraben, 
oben gelb, tiefer dunkler bis schwarz 
(vgl. Seite hs.). 

In den Schiachten, die im selben Jahre nérdlich der Bahn- 
station, westlich der Schienen, und zwar auf die Schichten 
Nr. 2—6 betrieben wurden, soll, nach Angabe des Grubenleiters, 
die Schicht Nr. 2 in ihrer Dicke von 0,50—4 m variieren und 
von mindestens 8 m Schwimmsand (Kurzawka) unterlagert sein. 
Uber Nr. 6 wurde eine 10m starke Partie nicht bearbeitet; 
héher kommen Tone mit 3 Schichten Knollenerz, die schon zur 
Parkinsoni-Zone gehéren. 

Auf einem lirzstapel am Tagbau fand ich Parkinsonia dis- 
crepans, wohl der Schicht Nr. 6 entstammend. JBei den 
Schachten, ebenfalls auf Stapel, Bel. giganteus, die augenschein- 
lich z. 2) aus Nr 37k aus onen ctammibene 

Reicher war die Ausbeute, die ich und mein Sammler 
Sowicki auf einer benachbarten verlassenen Grube derselben 
Firma machten, welche siidlich von den Baracken Patys und 
der neuen Grube ,Marja“ lag. Hier fanden sich u. a, vor: 
Cosm. Garantianum, Park. discrepans, Steph. Blagdeni, Bel. 
giganteus, Ter. Stephani. Nach dem Erze daran zu urteilen, 
miissen die beiden ersten Nr. 3, Bel. giganteus sowohl Nr. 3 als 
auch Nr. 6 entstammen. 

= 

IV. Es sei hier noch ein Profil wiederholt'), das von mir 
auf dem Tagbau ,Wtadystaw“ der Czenstochauer Bergbau- 
Gesellschaft in der Nihe und nérdlich vom westlichen Ende 
des Dorfes Wygoda im Jahre 1902 aufgenommen wurde: 

8) 0,90 m Gelber sandiger Ton. 
7) 0,60 m Dunklerer, eisenreicherer .und sandarmerer 

gelber sandiger Ton. 
6) 0,20 m Gelber, tonigockeriger miirber Sandstein. 
5) 0,20 m Dunkelgelber Ton. 

1) Vel. Resprnper: a. a. O. 
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4) 0,30 m Grinlichgrauer Ton mit weifem Glimmer. 
3) 0,15 m Bank von sehr sandigem und tonigem, rétlich- 

erauem Sphiirosiderit mit stengelformigen 
Gebilden an den Oberflichen. 

_ 2) 0,40 m_ Griinlichgrauer Ton. 
1) 0,12 m Bank von feinkérnigem, sandigem, braungrauem 

Spharosiderit. 

In dieser Grube waren Terebratula Stephani und Rhynch. 
spinosa nicht selten. 

V. Wonsosz. 

Auf den Gruben der Czenstochauer Bergbaugesellschaft in 
der Nihe des Westrandes des Dorfes, an 2 Stellen, welche ca. 
500 und 15 Schritt westlich davon und zugleich 200 und 300 
Schritt stidlicher als der Dorfteich gelegen waren, hat mein 
Sammler im Jahre 1905 in zwei Tagbauen im ganzen iiberein- 
stimmende Profile aufgenommen, die sich blo’ durch einiges 
Variieren der Machtigkeit und der petrographischen Zusammen- 
setzung unterscheiden. Ich fihre daher nur das zweite, voll- 
stindigere an, nétigenfalls Bemerkungen tiber das erste sowie 

iiber Schachte einschaltend'). 
12) 0,23 m_ Bodenschicht. 
11) 0,47 m Hellgrauer (mit rostigem) Ton. 
10) 0,06 m Weit zerstreute Knollen von hell beammcna, 

dichtem Sphirosiderit in lencennseli- 
schaligen Limonitkrusten. 

9) 1— m Grauer (mit rostigem) Ton (im anderen Profil 
dunkelbraungrau). 

C 8) 0,13 m Knollen von grauem, dichtem Sphiarosiderit 
(am anderen Profil dunkelgrau) in Limonit- 
schalen. 

7) 1,27 m Sehr dunkler, braungrauer Ton, stellenweise 
mit gelbem Rost (Gm anderen Profil 
heller). 

B 6) 0,16 m_ Hellgraulichbrauner sandiger Ton (im anderen 
Profil eine Bank von hellbraunlichgrauem, 
weicherem (als die vorerwihnten), tonigem 
Sphérosiderit). 

5) 1,01 m Grauer (mit rétlichen Durchschichtungen) 
sandiger Schieferton. 

1) Die MaBe sind von meinem Sammler abgenommen, die Be- 
schreibung der Gesteine habe ich nach seinen Proben gemacht. Dies 
gilt fiir alle von ihm aufgenommenen Profile. 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 15 
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4) 0,19 m Bank von braunlichgrauem, sandig-tonigem 
Sphérosiderit mit stengligen Gebilden an 

| den Oberflachen. 
3) 0,87 m Heller, griinlichgrauer sandiger Ton und eben- 

2 solecher Sandstein. — 

2) 0,20 m Bank von roétlichgrauem (mit gelben Rost- 
flecken), sandigem Spharosiderit (im 

| anderen Profil Limonit, in Schichten — 
| wie in Konopiska). 

1) Tiefer Heller, griinlichgrauer sandiger Ton. 
In der Schicht Nr. 3 dieses Profils fand mein Sammler 

Parkinsonia discrepans und Bel. giganteus, in den Schichten 
Nr. 5 und 7 des anderen Profils Bel. giganteus. 

Bei meinem Besuch der Grube im Jahre 1906 waren dort 
Tagbaue und Schichte mit ganz ahnlichen (doch weniger voll- 
stindigen) Profilen vorhanden. Auf dem Stapel fanden sich u. a. 
Parkinsonia discrepans und Bel. giganteus. 

VI. Mtynek. 

Probeschaichte der Firma ,,Huta Bankowa“ zwischen dem 
Vorwerk Mlynek und dem Dorfe Sobuczyna auf der Konzession 
», Wladimir“. Profile nach Grubenprotokoll. 

a) Schacht KE. 

17) 0,80 m_  Bodenschicht. 
18) 1,55 m') Grauer Ton. 
17) 0,10 m Knollen von grauem Erz. 

16) 4,10 m Grauer Ton. 
15) 0,08 m~ Knollen von grauem Erz. 
14) 0,25 m Grauer Ton. 
13) 0,08 m Knollen von grauem Erz. 
12) 3,40 m Grauer Ton. 
11) 0,10 m Grauer ,,toniger Sandstein‘‘?). 
10) 0,15 m Grauer Ton. 

B 9) 1 m  ~Grauer ,,toniger Sandstein“. 

'! In den Grubenprotokollen sind Mae in Zahlen gewodhnlich 
bloB fiir Erz und andere Zwischenschichten angegeben, fiir Tone da- 
gegen oft bloB die Grenzen auf einer in Mafstab ausgefiihrten Skizze 
gezeichnet. Die daraus berechneten Zahlen konnen natirlich keinen 
Anspruch auf absolute Genauigkeit machen. 

*) Durch ,,tonigen Sandstein“ ersetze ich den in den Protokollen 
iblchen nicht tibersetzbaren Ausdruck der polnischen Arbeiter ,,Spiek“ 
(vgl. bei Przystajn). Trotz der verschiedenen Anwendung dieses Aus- 
druckes habe ich fir die Garantianum-Zone unter diesem Namen nichts 
anderes als tonigen Sandstein nachweisen kénnen. Sandstein anderer 
Art ist in Grubenprotokollen direkt als Sandstein angegeben. 
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8) 0,60 m Grauer Ton. 
7) 0,50 m Grauer ,,toniger Sandstein“. 
6) 0,38 m Grauer Ton. 

Ik 5) 0,12 m Bankférmige Erzlage. 
| 4) 0,88 m Grauer Ton. 

3) 0,12 m Bankformige Erzlage. 
2) Diefer Grauer Ton. 
1) Darunter Geréllhaltiger sandiger wasserfiihrender Ton. 

In einem andern Schachte war blo8 eine Erzlage, 0,35 m 

stark. Die Sandsteinschichten waren diinner als in HE. 

b) Neuer Schacht (1909) ca. 200 m Gstlich vom Vorwerk 
Miynek. 

7) 2—3 m Ton. 
6) 0,10—0,15 m Knollen von grauem Erz in gelbenSchalen. 
5) ca.4,—m_ Ton. 

mA 4) 0,80 m_ ,,Toniger Sandstein“. 
(z. T.) 

A { 3) 0,50 m Ton. 
2) 0,35 m Bank von hartem Erz, die seitwirts in 

drei diinne tibergeht. 
1) opie clarter lon: 

Von unten quillt Wasser empor. 
In der genannten Gegend gibt es auch viel alte Schachte 

und Tagbaue derselben Firma. In einem verlassenen, aber 
noch frischen Tagbau éstlich vom Vorwerk konnte ich noch 
das Hrz der bankférmigen Lage sehen — es war ein rotlich 
grauer, sandiger und so stark toniger Spharosiderit, daf er 
beim hLiegen an der Luft ganz miirbe wird und mit Spaten 
gepraben werden kann. Der Ton war griinlich grau, der Sand- 
stein grau und kalkig; er enthielt braungraue laingliche Kon- 
kretionen von sandig-kalkigem Sphirosiderit, in denen Oolith- 
kérner und Pyrit vorhanden waren. 

Ich fand Bel. giganteus auf Halden sowohl dieses Tagbaus 
als auch eines nérdlich vom Vorwerke liegenden Schachtes. 
Im Erze des erwahnten Tagbaus fand ich Craticularia(?) sp. 
und Pecten cf. priscus Scut. — Die Schachte fordern sowohl das 
Obenerwaihnte Hrz und Ton als auch Knollenerz (rétlich- 
brauner Spharosiderit) und dunkelgrauen, markasit-fleckigen Ton. 

VII. Poczesna. 

Gruben der Firma ,,Huta Bankowa‘. Grubenprotokoll. 

a) Konzession ,,Ludwik“, Schacht No. 23. 

13) 0,830 m Bodenschicht. 
12) 1,70 m Gelber Ton. 
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11) 0,50 m Toniger Sand, naf. 
10) 1—m_ ,,Lose Erde“ (Sand?) mit weifen Steinen. 
9) 540m Grauer Ton. 
8) 0,10 m Knollenerz. 
7) 2,50 m Grauer Ton. 

C 6) 0,10 m Knollenerz. 

5) 3,10 m Grauer Ton. 
4) 0,30m Bankférmige Erzlage Gn anderen Schachten 

0,20—0,32 m). 
3) 0,20m ‘Ton und ,,toniger Sandstein“ (Gn anderen 

Schachten blo8 ,,toniger Sandstein“, 0,16 
bis 0,48 m). 

2) 0,10m Bankférmige Erzlage (in anderen Schichten 
0,10—0,16, in noch anderen wird sie nicht 
gewonnen). 

1) In 2 anderen Schichten wird tiefer ,,toniger Sandstein“ 
angegeben (gegraben 0,05 und 1 m tief). 

b)  Konzession ,,Gabriel“, alter Maschinenschacht. 
13) 0,25 m Bodenschicht. 
12) 3,75 m Ton mit Sand und Wasser. 
11) 1,25 m Gelber Ton mit Wasser und kleinen Gerdéllen. 
10) 0,50 m Sand mit Wasser und kleinen Gerdllen. 
9) 7,16 m Grauer Ton. 
8) 0,08 m_ Knollenerz. 
7) 5,90 m Grauer Ton. 
6) 0,09 m Knollenerz. 
5) 5,08 m Grauer Ton. 

{ 4) 0,45 m Bankférmige Erzlage. 
A 3) 0,22 m Grauer Ton. 

| 2) 0,10 m Knollenerz. 
1) 1,23 m oder mehr. Harter ,,toniger Sandstein“. 

AuB8er ahnlichen Profilen gibt es auf derselben Konzession 
auch solehe mit 2 Erzbanken, wie auf der Konzession ,,Lud- 
wik‘. In der Richtung nach Bargly sind Schichte mit 3 Krz- 
banken vorhanden und einer mit nur einer sehr dicken (0,65 m) 
Erzbank. 

Es gibt auf der Grube ,,Poczesna‘‘ einen Schacht, wo blob 
eine Krzbank angegeben wird, 0,10m stark. Darunter liegt 
1,25m Ton, und tiefer wurde 1,67 m im festen, wasserftihrenden 
Sande gebohrt. 

SchlieBlich gibt es auch ein Beispiel von Bildung einer 
Zwischenbank erzhaltigen ,,tonigen Sandsteins‘‘ zwischen zwei 
Erzbinken: 0,24 m obere Erzbank, 0,10 grauer Ton, 0,10 Bank 
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von erzhaltigem ,tonigen Sandstein“, 0,20 grauer Ton, 0,12 
Erzbank, 0,70 grauer Sandstein — also, letzteren ausgeschlossen, 

eine 0,76 m starke Gruppe A. 
Gewonnen wurde zur Zeit meines Besuches in der Haupt- 

sache die obere Hrzbank eines zwei Banke fiithrenden Kom- 
plexes. Das gefdrderte Erz stellte einen graubraunen, mifig 
sandigen Spharosiderit dar, meist viele weife oolithische 
Korner enthaltend. Ich fand darin eine Fauna mit Cosm. Ga- 
rantianum, Park. discrepans, Steph. Blagdeni, Bel. giganteus und 
Dysaster canaliculatus. 

Die untere Bank wurde wenig geférdert, sie ist griinlich- 
oder rétlichgrau, sehr sandig und tonig, aber auch oolithisch. 
In einem gro8en Block von dieser Bank habe ich ein 0,40 m 
langes (aber leider ganz bréckliges) Rostrum von Bel. giganteus 
gesehen. 

Im siidlichen Teile der Gruben gehen die Sphiarosiderit- 
‘banke in konzentrischschaligen, mehr oder minder ockerigen 
Limonit iiber, wobei die wei8en Oolithkérner erhalten bleiben. 

Der mit dem bankférmigen Erz gefiérderte Ton ist dunkel- 
erau, ohne Kalk; doch gibt es auf den Halden auch grauen 
sandigen, etwas kalkigen Schieferton, sowie hellgrauen kalk- 
haltigen, weiBen Glimmer fithrenden Sandstein. 

VIII. Nowa WiesS. 

Probeschachte der Firma ,,Huta Bankowa“. 

Schacht A. (Grubenprotokoll). 

19) 1,—m Gelber Ton. 
18) 8—m Grauer Ton mit Sand. 
17) 0,15 m Knollen von grauem Erz. 
16) 15,93 m Grauer Ton. 
15) 0,07 m_ Knollen von grauem Erz. 
14) 0,44m Grauer Ton. 
13) 0,06 m Knollen von grauem Erz. 
12) 0,44m Grauer Ton. 
11) 0,06 m Knollen von grauem Erz. 
10) 2,95 m Grauer Ton, hart. 
9) 0,05 m Knollenerz. 
8) 11,95 m Brauner Ton, hart. 

Bet) 005m Knollenerz. 
OG) st,00 mon. 
5) 0,50m_ ,,Toniger Sandstein“. Kntsprechen den 

m4) 2-O,18:m Ton. : bankformigen 
3) 0,32 m Bankformige Erzlage. [irzen von Poczesna 
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2) 550m  Grauer Ton, hart. 
fp aiieter Weicher Ton mit Wasser. 

Versteinerungen wurden hier nicht gefunden. Was die 
noch vorgefundenen Gesteine anbetrifft, so laBt es sich nicht 
sagen, zu welchen Schichten dieselben gehéren (wahrscheinlich 
aber nur zu den oberen). 

IX. Borek. 

Grube der Firma ,,Huta Bankowa“. 

Schacht A, am rechten Warta-Ufer, bei der Papierfabrik. — 
Grubenprotokoll. 

17) 0,50 m_ Bodenschicht. 
16) 2,70 m Gelbgrauer weicher Ton. 
15) 0,05 m Knollen von grauem Erz. 
14) 2,25 m Grauer Ton. 
13) 0,08 m_ Knollen von grauem Erz. 
12) 4,42 m Grauer Ton. 
11) 0,06 m Knollen von grauem Erz. 
10) 3—m_ Grauer Ton. 

C 9) 0,08m _ Bankférmige Erzlage. 
8) 3,10 m* > Graveredion: 
7) 0,06 m_ ,,Toniger Sandstein“. 
6) 0,12 m Bankformige Lage von grauem Erz. 
| 5) 0,08 m_ ,,Toniger Sandstein“. 

A | 4) 0,20m Bankformige Lage von grauem Erz. 

Bohrung. 

3) 0,25 m Schieferton. 
2) 0,18 m Bankformige Lage von sandigem Erz. 
1) 0,67 m_ Erzhaltiger wasserfiihrender ,,toniger Sand- 

stein“. 
Hier haben alle Schichte mit Bankerz drei Banke davon; 

die meisten Schachte waren blo8 auf Knollenerz betrieben. 
Von hier besitze ich weder Versteinerengen, noch Gesteinsproben, 
da die Grube lange verlassen war und erst 1910 wieder in Be- 
trieb gesetzt wurde, der zuniachst bloB auf Knollenerze ausging 
(vgl. den Abschnitt iiber die nichste Zone.) 

2 Osim, 

Grube der Firma ,,Huta Bankowa“. 
Schacht Nr. 1. Grubenprotokoll. 
21) 0,95m Ton). 

”) Fir diese Gruben war die Gesteinsart blo& fiir harte Schichten 
angegeben. Da man aber gewodhnlich nur Ton blo& mit Ziffern anzu- 
deuten pflegt, so nehme ich an, da auch hier die ungenannten 
Schichten aus Ton bestehen. 



231 

20) 0,05 m Knollen von gelbem Evz. 
£9) t92 m.- - Ton. 
18) 0,08 m Knollen von gelbem Erz. 
17) 1,86m Ton. 
16) 014m Knollen von grauem Erz, in gelben Schalen. 
15) 1,42m Ton. 
14) 0,08m_ Knollen von grauem Erz. 
£32 21-36 m=: Ton. 

12) 0,14m _ Knollen von grauem Erz. 
11) 10,87 m Ton. 

€ 10) 0,18m Knmollen von grauem Erz. 
9) 3—m Ton. 
8) 0,08m_ ,,Toniger Sandstein“. 
7) 0,28 m Bankformige Erzlage. 
6) 0,18 m Ton. 
5) 0,15 m Bankférmige Erzlage. 
4) 018m Ton. 
3) 0,03 m_ ,,Toniger Sandstein“. 

2) 0,183 m Bankférmige Erzlage. 
1) 0,97 m_ Sandstein. 

Auf dieser verlassenen Grube habe ich Versteinerungen der 

Garantianum-Zone blob auf der Halde des Maschinen-Schachtes 
(d. h. eines sehr tiefen) gefunden — Parkinsonia discrepans und 
Bel. giganteus; auch Steph. Blagdeni fand sich hier vor. 

XI. Kamienica Polska. 

Gruben der Firmen ,,Hantke* und .,.Hultschinski*. Gruben- 
protokolle. 
a) Konzession ,,Juliusz“. 

Schacht Nr. 3 (29). 
6) 6m Ton. 
5) 0,10—0,12?) m_ Knollenerz. 
4) 4,75 m Ton. 

| 3) 0,72?) m Bankfdrmige ,,tonigen Sandstein* ent- 
A haltende Erzlage. 

| 2) 0,22—0,25?) m Bankfirmige Erzlage. 
1) Tiefer ,Junger* (d. h. weicher') Sandstein mit 

Wasser. 
In einem anderen Schachte (Nr. 5 (8)) besteht die Schicht 

Nr. 3 aus 4,40 m ,,tonigem-Sandstein“ mit 0,25 m Ton darunter, 
und Nr. 1 besteht aus Sand. 

*) Diese Zahlen waren im Protokoll in Zoll angegeben: falls nicht 
englische, sondern polnische Zolle damit gemeint waren, miissen sie 
um !/,, vermindert werden. 
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Schacht Nr. 2 (28). 

8) 4—m Ton. 
7) 0,08—0,10 m Knollenerz. 
6) (265m so don: 
5) 0,12m Bankférmige Lage von  sandsteinhal- 
| tigem Lrz. 

A. 4) 0,20 m SBankformige Erzlage. 
| 3) 0,03 m Ton. | 

2) 0,20 m Bankférmige Erzlage. 
Tiefer ,,Junger‘ (d. h. weicher) Sandstein mit 

Wasser. 
Auf dieser Grube ist das Erz ein braungrauer Spharosiderit, 

der mehr Kieselerde und weniger Oolithkérner enthalt als in 
Poczesna und zum Teil ein dichtes Aussehen annimmt oder in 
Sandstein iibergeht. Hier kommt auch ockeriger Hamatit vor, 
der, wie schon Bresson!) erkannt hat, durch Sonnenbrand 
entsteht; doch wird er hiufig mit in Ofen gebranntem Erz ver- 
wechselt. Man findet auf den Halden grauen und braunlich- 
dunkelgrauen Ton, aber z. T. auch sandigen, hellgrauen Ton 
mit weiBem Glimmer, alle ohne Kalk, sowie hellgrauen und 
hellbraungrauen eisenhaltigeren, tonigen, kalkhaltigen Sand- 
stein mit weiBem Glimmer. Cosm. .Garantianum, Park. discre- 
pans, Bel. giganteus sind hier im bankformigen Erz nicht selten, 
und auch Dysaster canaliculatus kommt darin vor. 

b) Konzession ,,Helena“. 

Schacht. Nr7 (70: 

14) 11m Ton. 
13) 0,10—0,12 m_ Knollenerz. 

12) Ca. 2 mon: 
11) (Ziffer fehlt) Kmollenerz. 
10) ca.4m Ton. 
9) (Ziffer fehlt) Knollenerz. 
8 4m Ton. 
7) 0,18—0,20m Knollenerz. 
6) ca. 9.770 m= > Pons 

C 5) 0,09 m Bankférmige Erzlage. 
A 4) ca.4m Ton. 
(z.'T.) 
an: { 3) 0,08 m_ ,,Toniger Sandstein“. 

2) 0,12 m Bankformige Erzlage, schlecht. 
1) Tiefer .,loniger Sandstein“’ mit Wasser. 

1) Buesson, a. a. O. 
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Schicht Nr. 5 ist im Schachte Nr. 4(1) ebenfalls eine Erz- 
bank, dagegen im Schacht Nr. 9 durch Sandstein vertreten, in den 
iibrigen ist hier keine feste Bank angegeben. Die Schichten 
Nr. 2—3 sind in den Schichten Nr. 9 und 4 (1) durch eine 
Erzlage (0,15 bezw. 0,30 m) ersetzt. 

Zwischen den Schichten Nr. 1 und 2 schiebt sich in den 
Schichten Nr. 9 und 4 (1) eine aus Ton bestehende 0,15 bzw. 
0,35 m starke Schicht ein. 

Auf dieser Konzession gewann man wiihrend meiner An- 
wesenheit bloB Knollenerz, aber auch die Erzbinke waren 
schon durchteuft; eine von mir davon erhaltene Probe bestand 

aus grau- und rotlichbraunem, sandigem Spharosiderit mit 
weiBen Oolithkérnern. 

Von Versteinerungen der Garantianum-Zone habe ich hier 
‘bloB ein Stiick von Parkinsonia discrepans erhalten, das aus 
einem Probeschacht geférdert worden war. 

ec) Konzession ,Piotr*. Ebenso wie auf ,Helena“ ging 
damals die Gewinnung von Knollenerzen vor sich, aber 
die Erzbinke waren ebenfalls durchbrochen. 

XIl. Klepaczka. 

Neue (1910) Grube der Firma ,,Hantke am linken Warta- 
ufer, der Papierfabrik gegeniiber!). 

12) 10—m _ Grauer Ton’). 
11) 0,27 m_ Knollen von hellbraunem Sphiarosiderit. 
10) 13—m Grauer Ton?). 

C 9) 0,10 m Bank- von braungrauem, dichtem, hiir- 
terem (als der vorher erwahnte) Spha- 
rosiderit (wird wegen seiner isolierten 
Lage nicht gewonnen). 

8) 3—m Grauer Ton!). 

| 7) 0,17—0,30 m Bank von dunkelbraungrauem, hartem 
sandigen Spharosiderit, der z. T. weiBe 

| Korner enthalt. 
6) 0,12 m Grauer Ton’). 

A ‘ 5) 0,12—0,25 m Bank von griinlich-braungrauem Spha- 
rosiderit, z. T. hart, z. T. weich und 

| mehr tonig. Die weicheren Stellen 
| sind reich an weifen Kérnern. 

4) 0,08—0,10 m Grauer Ton. 

") MaBe nach Grubenprotokoll. Beschreibung nach von mir an 
Ort und Stelle gesammelten Proben. 
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A 3) 0,10—0,25 m Bank von Spharosiderit, der der harten 
Abart der vorigen Schicht 4ahnlich 
ist. WeiSe Korner blo8 in oberflach- 
lichen tonigeren und weicheren Teilen. 
Der Spharosiderit ist zum Teil in 
gvelbbraunen Limonit iibergegangen. 

2) ca.1—m Grimer, miirber toniger Sandstein. 
1) Tiefer Grobkérniger Sand!). 

Auf einem Stapel habe ich im Erz Nr. 7 Belemnites gigan- 
teus gefunden. 

XIII. Jastrzomb. 

Grube ,,Jézef* der Czenstochauer Bergbau - Gesellschaft 
(vergl. oben 8. 217). 

a) Persdnlich habe ich blo8 die unteren Schichten unter- _ 

suchen kénnen, weil eben nur solche ausgebeutet werden (Profil 
Sb aT) 

b) Aus den Grubenprotokollen von 1909 entnehme ich 
foleendes Profil fiir einen Schacht, der néiher zum Dorfe 
Jastrzomb und der Bahnstation Poraj lag als der von mir 
untersuchte. 

18) 0,15 m_ Bodenschicht. 
17) 1,80 m Gelbgrauer Ton. 
16) 0,08 m_ Knollen von rostigem Erz. 
15) 2,50 m Graugelber Ton. 
14) 0,08 m Knollen von gelbem Erz. 
13) 2,50m Grauer Ton. 
12) 0,08 m Knollen von grauem lrz, lose zerstreut. 
11) 2,50 m Grauer Ton: 
10) 0,10 m Knollen von grauem Krz, gro. 
9) 5—m _ Grauer Ton. . 

C 8) 0,08 m Knollen von grauem Erz, lose zerstreut 

7) 1,80 m Grauer Ton. 
B 6) 0,08 m Knollen, wie vorher. 

5) 1,b0 m + Graver fon: 
4) 0,10m Knollen, wie vorher. 

A; 3) 020m Grauer Mon: 
2) 0,22 m Bankformige Erzlage. 
1) Tiefer Schwarzgrauer harter Sand und Sandstein. 

Naher zum Fahrweg (nach Kamienica Polska) verschwindet 
ein Teil der Knollenerze, es bleiben davon bloB Nr. 4 und 10. 

1) Proben einzelner Tonschichten waren nicht. mehr zu erhalten, 
ebenso vom unteren Sande. Die Halden bestehen aus einem dunkel- 
grauen Ton mit Markasitflecken. 
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Dagegen ist hier die Erzbank dicker, 0,835—0,45 m. Nach 
Angaben des Grubenleiters sind die Schichten der Grube iiber- 
haupt variabel. Im angefiihrten Profil fehlen der Ton unter 
der Krzbank und der Sandstein iiber derselben, die wir S. 217 
gesehen haben. 

Naher dem Dorfe Jastrzomb wird die Erzbank in ihrem 
oberen Teil allma&hlich weicher und durch eine in ihrer Mitte 
entstehende diinne Tonschicht in zwei Schichten verwandelt. 
Sandstein tiber dem Erze gibt es hier nicht. Jedoch noch niher 
zum Dorfe erscheint er wieder, macht einen immer gréfSeren 
Teil der Lage aus, bis in der Nahe des Dorfes schlieBlich die 
ganze Bank aus Sandstein besteht. 

In palaontologischer Hinsicht gehért die Grube ,,Jdzef* 
zu den gut charakterisierten. Cosmoceras Garantianum, Par- 
kinsonia discrepans, Belemnites giganteus sowie Dysaster canali- 

-culatus sind im bankférmigen HKrze stellenweise sehr hiufig. Von 
Stepheoceras Blagdeni habe ich blo8 ein loses Bruchstiick gefunden. 

c) Interessant wegen eines Ubergangs der Erze in Sand- 
stein ist das Profil des Versuchsschachtes ,,lgnacy“‘, der sonst 
demjenigen von Klepaczka entspricht. Dieser Schacht der Firma 
Hultschinski liegt am Waldesrande, etwa 1'/, km siidlich vom 
westlichen Teil des Dorfes Jastrzomb. Das Profil ist wihrend 
der Anlage von meinem Sammler aufgenommen worden. 

13) 0,98 m Hellgrauer, z. T. rostiger sandiger Ton mit 
etwas Quarzkies. 

12) 2,02 m_ Bréaunlichgrauer Ton. 
11) 0,11 m Knollen von graubraunem Sphiarosiderit in 

Limonit-Schalen. 
10) 2,89 m Dunkelgrauer Ton. 

C 9) 0,08m Knollen von hellem, gelblichbraunem Spharo- 
siderit. 

8) 2,72 m Dunkelgrauer Ton. 
7) 0,30 m Braunlichgrauer Sandstein. 
6) 0,52 m Grauer sandiger Ton mit weiSem Glimmer. 
5) 0,88 m Grauer toniger Sandstein mit weiSem Glimmer. 
| 4) 0,384 m Grauer sandiger Ton mit weiSem Glimmer. 

A 3) 0,15 m Brauner sandiger, blattriger Limonit mit weiBem 
Glimmer. 

| 2) 0,18 m Hellgelber Sandstein mit Adern von braunem 
Limonit. 

1) 0,80 m oder mehr Dunkelgrauer, an der Luft dunkel- 
rostgelb (mit rosa Flecken) wer- 
dender ungleichkérniger Sandstein. 

In Nr. 7 habe ich Pecten cf. priscus gefunden. 
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Nachdem wir eine Reihe von Profilen kennen gelernt 
haben'), sehen wir, daB dieselben gemeinsame Ziige besitzen. 
Alle enthalten unten eine ca. '/,—1m starke, meist zwei (aber 
auch eine oder drei) Erzbinke enthaltendeSchichtengruppe A, ober- 
halb deren in einer Entfernung von 2—3m ein durch C bezeichneter 
Horizont verlauft, tiber dem man blo’ eine Wechsellagerung von 
Ton und Knollenerz beobachtet. Sodann gibt es noch einen 
anderen, allerdings weniger bestandigen, aber in mehr oder 
weniger bestimmter Lage, ca. 1 m unterhalb des vorigen wieder- 
kehrenden Horizont B. 

Was nun die Unterschiede der einzelnen Profile anbelangt, 
so bestehen sie zunachst darin, da8 die Horizonte B und C durch 

bankformiges Erz, Knollenerz oder Sandstein vertreten sein 
kénnen, oder als Ton mit den benachbarten Tonschichten zu- 
sammenflieBen. Zwischen B und der unteren Erzgruppe A 
kénnen im Ton Sandsteinschichten auftreten, deren Dicke und 
Lage jedoch unbestimmt ist. Die untere Gruppe A kann eine, 
zwei oder drei Erzbinke enthalten, dazwischen kann nur Ton 
oder auch Sandstein vorkommen, und die untere Erzbank 
kommt entweder direkt auf die Sande bzw. Sandsteine der 
vorigen Zone zu liegen, oder ist davon durch eine Tonschicht 
getrennt. Schlieflich variiert in einzelnen Profilen die Dicke 
der entsprechenden Schichten. 

Alle diese Unterschiede sind jedoch unwesentlich. Hine 
Schwankung der petrographischen Zusammensetzung und der 
Machtigkeit entsprechender Schichten nicht nur in verschiede- 
nen Gegenden, sondern sogar in benachbarten Profilen ist fiir 
unsere erzfiihrenden Tone geradezu typisch. Dadurch kommt 
auch die Tatsache zustande, dafi manchmal entfernte Profile 
(z. B. Przystaji, Wonsosz und Nowa Wies) einander ahnlicher 
sind als benachbarte (z. B. Wonsosz und Konopiska, Mtynek und 
Poczesna). 

Aber auch die verschiedene Zahl] der Erzbanke in der 
unteren Gruppe 148t sich erklaren. Entweder hat sich eine 
oder die andere Bank als Erz nicht ausgebildet, sondern be- 
steht aus Sandstein oder Ton, oder es hat sich die Erzbank in 
Knollenerz verwandelt, oder es ist eine gréBere Zahl diimnerer 
Banke durch eine geringere Zahl dickerer vertreten. So wird 
in Konopiska ein stellenweises Fehlen der unteren Hrzbank 
beobachtet, in Jastrzomb ein Ubergang einer Erzbank in 
Sandstein, eine Verwandlung einer Erzbank in zwei, sowie die 

1) Von den Grubenprotokollen stehen mir viel mehr zur Ver- 
fugung; mir lag aber daran, blob die Typen herauszugreifen. 
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Ausbildung der oberen Erzlage statt Bank als Knollenerz, welch 
letzteres in Poczesna z. T. die untere Erzbank vertritt. In Mtynek 
soll man eine Verwandlung einer dicken Hrzbank in drei diinne 
direkt im Schacht beobachtet haben. Wir kénnen also die an- 
gefiihrten Profile in ihren unteren Teilen als einander durch- 
aus entsprechend ansehen. 

Was nun deren paliontologische Charakteristik anbetrifft, 
so haben wir gesehen, daf fiir die Mehrzahl der Fundorte, 
denen diese Profile entstammen, ein Vorhandensein in Erzen 
der unteren Gruppe A entweder aller Hauptformen der Garan- 
tianum-Zone oder wenigstens eines Teiles derselben nachge- 
wiesen werden konnte. Und zwar sahen wir, dai es nicht blof 

fiir irgendeine Erzbank der Fall ist, sondern fir alle, z. T. 
auch fiir deren Zwischenschichten, sowie fiir hdher liegende 
Schichten, bis zu der C unterlagernden Tonschicht einschlieBlich 
(Nr. 5 und 7 in Wonsosz) hinauf. | 

Also kénnen wir der Garantianum-Zone die Schichten A und 
diejenigen zwischen A und C anrechnen — nicht aber héhere, denn 
in Przystaji und Kostrzyna stellt die Schicht C das typische 
Kmollenerz der Parkinsonia Parkinsoni- Zone dar, welchen 

Ammoniten es in Kostrzyna auch in grofen Exemplaren enthilt. 
Auf diese Weise bestimmen wir die obere Grenze der 

Garantianum- Zone zwischen C und der darunterlegenden Ton- 
schicht. Was die untere Grenze anbetrifft, so ist deren Be- 
stimmung davon abhingig, wohin wir die die Gruppe A zuweilen 
unterlagernde Tonschicht stellen sollen. Ihre Deutung hangt da- 
von ab, wie man sich ihre Entstehung denkt. Hiéngt ihr stellen- 

-weises Auftreten mit dem Fehlen der unteren Erzbank bzw. 
deren Ausbildung an einer hdher hegenden Stelle zusammen, 
oder nimmt man an, letztere sei in ihrer Lage konstant, der 
Ton habe sich aber in Vertiefungen der unterlagernden Sand- 
steine bzw. Sande abgesetzt, so gehdrt diese Tonschicht noch 
der Garantianum-Zone mit an. Fat man aber das stellenweise 
Auftreten des Tones als értliche Facies-Anderung im Sandstein 
bzw. Sandkomplex auf, so mu8 die Tonschicht stratigraphisch 
nattirlich diesem letzteren angehéren. 

Mangels gentigender Anhaltspunkte muf die Lisung dieser 
Fragen der Zukunft vorbehalten werden. 

Vorlaiufig dirfen wir der Garantianum- Zone blob die 
Schichten A und diejenigen zwischen A und C einverleiben, was 
eine Serie von nur 3—4m ausmacht. 

Nachdem wir die Stratigraphie unserer Zone kennen gelernt 

haben, gehen wir zu deren topographischen Verbreitung iiber. 



238 

Die nérdlichsten Fundorte — Kostrzyna, Przystaji — liegen 
in der Nahe der preuSischen Grenze und bilden die Fortsetzung 
der bei Bodzanowitz, Wichrow und Sternalitz in Oberschlesien 
bekannten mitteljurassischen erzfiihrenden Tone. 

Dazu kommt noch die Grube Widawa (Tagbau u. Schachte), 
etwas siidlicher als das Bajaki genannte déstliche Ende von 
Przystajn, zwischen diesem und der Ansiedlung Widawa ge- 
legen. Ihre Zugehérigkeit zur Garantianum-Zone beweist die 
volle Identitat der EKrze mit denjenigen von Przystaji. Auch 
Bel. giganteus sowie Craticularia cf. parallela fanden sich hier 
vor. In der Umgebung der genannten Fundorte ist eine grofe 
Anzahl alter Schachte vorhanden. Jetzt kann es aber nicht © 

mehr nachgewiesen werden, ob sie auch zur Garantianum-Zone 
oder bloB zur Parkinsoni-Zone gehorten. 

Das Ganze bildet eine Insel fiir sich — denn erst nach 
ca. 30 km in siidéstlicher Richtung treffen wir wieder einen 
Fundort unserer Zone, westlich vom Dorfe DZzbow (Konzession 
»Dzbow - Alexander“ der Czenstochauer Bergbauenden Gesell- 
schaft), jenseits der Herby—Kielcer Bahn, wo ich auf altem 
Probeschacht und Tagbau die Erze Nr. 3 u. 5 sowie Bel. gigan- 
teus gefunden habe. 

Nérdlich von Konopiska gibt es, auSer den bei Profilen 
genannten, noch andere neue und alte Schachte und Tagbaue, 
die sich von den ersten in nichts Wesentlichem unterscheiden. 
Kbenso um das Vorwerk Jackowisna und ums Dorf Wonsosz. 
Nérdlich von der Kirche Konopiska sollen die bankférmigen 
lirze an der Oberfliche ausstreichen. Weiter nach Siiden be- 
weisen Krzreste und Grubenprotokoll das Vorhandensein unse- 
rer Zone bei Laziec. Es ist méglich, da sie auch bei Nierada 
Ostlich yon Laziec aufgeschlossen wurde. 

Die Fundorte von DZbow bis Laziec bilden einen Streifen, 

der zwischen DZbow und Konopiska bis 31/, km breit wird. 
Etwas nérdlicher zweigt sich davon ein anderer, schmialerer 
(etwa 1 km breiter) Streifen. Hr geht in siidéstlicher Richtung 
von Wonsosz zwischen Mlynek und Sobuczyna und zwischen 
Bargly und Poczesna bis zum Ende des Dorfes Bargty. Hier 
breitet er sich stark nach Norden bis Nowa WieS aus (bis 2 km 
breit). Uber die Warta setzt sich jedoch blo8 sein siidlicher 
Teil (zwischen Poczesna und dem Wege Bargty—Borek) fort bis 
zu dem Dorfe Osiny, dann setzt er sich wieder tiber die Warta 
nach Siidwest und Siid fort, wo er, sich bedeutend ausbreitend, 
ein grofBes 2 auf 3 km breites Grubenfeld zwischen Kamienica 
Polska, Jastrzomb und dem Flusse Warta bis in die Nahe von 

Poraj bildet. 
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Der ganze Streifen weist alte und neue Grubenarbeiten auf. 
Im Gstlichen Teile desselben ging der Betrieb auf die oberen, 
knollenférmigen Erze aus, die unteren, bankférmigen sind erst 
spiter in Angriff genommen worden, und ihre Gewinnung riickt 
immer mehr nach Osten vor. Konstatiert sind sie tibrigens bis 
an die dstlichste und siidlichste Grenze des Streifens. 

Charakteristische Fossilien der G'arantianum- Zone sind 
aufer den schon genannten Punkten noch besonders am éstlichen 
Ende des Dorfes Bargly (diese Grube gehirt zu Poczesna) 
gefunden worden: Cosm. Garantianum, Parkinsonia discrepans, 
Belemnites giganteus sowie Dysaster canaliculatus, und bei Kle- 
paczka (am Nordende von Kamienica Polska) viel Bel. giganteus. 

Die éstlichsten Punkte des Streifens, wo die Garantianum- 
Zone konstatiert worden ist, sind: 

a) am linken Warta-Ufer bei der Briicke auf dem Wege 
Kamienica - Polska— Poraj. Das bankformige Erz soll hier 
(Konzession , Wladimir“) in einer Tiefe von 23m erbohrt wor- 
den sein, noch tiefer wurden bis 87m im Sande gebohrt. 

b) Noch Ostlicher legen alte Probeschiichte zwischen der 
Ansiedlung ,Zu Jastrzomb“ und dem linken Warta-Ufer, wo 
ich ein Bruchstiick von Parkinsonia discrepans gefunden habe. 

Zu den siidlichsten Punkten gehéren: 
a) der Probeschacht ,Ignacy“ bei Jastrzomb (vgl. oben); 
b) noch siidlicher auf der Hantke’schen Konzession ,, Mie- 

ezystaw“, ca. 1!/. km siidlich vom SW-Ende des Dorfes Jastrzomb 
im Doméanenwalde. Hier wurde 6 m tief ein auf Sandstein 
ruhendes bankférmiges Hrz angetroffen. Tuiefer soll man bis zur 
Gesamttiefe von 40m im Sande gebohrt haben, wogegen iiber 
der Erzbank, von oben 3 m tief, eine Knollenerzschicht vorhanden 
war. Der Fundort scheint eine Insel in den ihn umgebenden 
Sanden zu bilden. Jedenfalls sind hier die Schichten der 
Garantianum-Zone ihrem Ausstreichen an der Oberfliiche nahe. 

Weiter nach Osten ist die Garantianum-Zone durch Probe- 
schachte der Czenstochauer Bergbau-Gesellschaft in der An- 
siedelung Ostrow, 5 km _ siidwestlich der Bahnstation ,,Poraj“ 
nachgewiesen worden. Nach Angaben der Firma liegt hier 
das bankformige Erz in der Tiefe von 28m, und Knollenerz 
10m hoher. Auf einer gut erhaltenen Halde in der Mitte der 
Ansiedlung fand ich dunkelgrauen Schieferton, grobe Sticke 
des bankférmigen Erzes sowie die Knollen vor. Das erste 
— hellbrauner und dunkelgrauer, ineinander tibergehender 
Spharosiderit — enthielt Cosm. Garantianum und Bel. cf. giganteus 
sowie Craticularia(?)-Reste und ist demjenigen von Poczesna 
usw. ganz ahnlich, wogegen die Knollen denjenigen der Schicht 
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Nr. 11 von Klepaczka gleichen und schon der Parkinsoni- Zone 
entsprechen miissen. 

Ca. 1,5 km siidéstlich von Ostrow befindet sich das Vorwerk 
Jozefow. Hier gibt es, hauptsachlich in NW-Richtung, z. T. auch 
westlich und nérdlich vom Vorwerk, eine Anzahl von Schachten. 
In mehreren derselben ist eine bankférmige Lage von Spharo- 
siderit (bzw. von rotgelbem, Limonitnester enthaltendem Sand- 
stein) gefunden worden, welche von grauen Tonen iiberlagert 
wird, die mehrere Lagen von knollenformigem Spharosiderit 
enthalten (in einem Fall ist eine davon durch eine Bank Spharo- 
siderit vertreten). Die untere Hrzbank legt entweder direkt 
auf Sand, oder es schiebt sich dazwischen Ton ein. Dieser Ton 
und Sand kénnen weif, grau, gelb und rot sein, der Sand ist 

hart und wasserfiihrend, er kann auch durch miirben Sandstein 
vertreten sein. Wir sehen somit ein Bild, das uns lebhaft an 
dasjenige der oben gesehenen Aufeinanderfolge der Humphriesi-, 
Garantianum- und Parkinsoni-Zonen erinnert. 

Ziehen wir weiter in Betracht, da’ in Probeschachten, 
die auf einer unweit des Vorwerks NW—SO _ verlaufenden, 
westlich von demselben anfangenden Linie liegen, blo’ Sand 
und Kostezelitzer Sandstein sich vorfinden, wogegen nordést- 
lich und_ siidéstlich unweit vom Vorwerk alte Schachte der 
»tuta Bankowa“ liegen, in denen Knollenerze gewonnen wurden, 
welche der Parkinsoni-Zone zugerechnet werden miissen, so 
sehen wir, daf auch die topographische Lage der Schachte mit 
bankformigem Erze dafiir spricht, letzteres, trotz fast voll- 
stindiger Abwesenheit von Fossilien!) in demselben, der Garan- 
vianum-Zone zurechnen zu diirfen*). 

Was die ganze Machtigkeit der Garantianum-Zone hier an- 
betrifft, so wird sie wohl ungefaéhr dieselbe sein wie westlich 
von Poraj, d. h. 3—4m. In diesem Falle wiirde dazu auBer 
dem bankférmigen Erz:noch eine Lage des knollenférmigen mit 
Ton zwischen den beiden und iiber der letzteren gehéren. 

Der nichste Fundort der Garantianum-Zone liegt ca. 15 km 
weiter nach Siidwest in der Nahe des Marktes Wtodowice. 
Hier befinden sich alte Gruben der ,Huta Bankowa“, siidsid- 
westlich vom Markte, lings dem nérdlichen FuBe des zwischen 

') Im limonitfiihrenden Sandstein eines Schachtes habe ich eine 
kleine Pleuromya gefunden, die leider beim Herausschlagen in Sticke 
zerfiel. Im Knollenerz eines anderen Schachtes fand ich Posidonomya 
Buchi. 

?) Hierher gehért vielleicht noch ein Schacht, der neben den siid- 
dstlichsten Sandhalden in der Nahe der siidéstlichen Knollenerzschaichte 
der ,Huta Bankowa‘“ liegt und graue Tone mit kleinen verrosteten 
Erzstiicken aufweist. 
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Wtodowice und Rudniki liegenden Bergriickens — sowohl 
Schachte als Tagbaue —, auf der Konzession ,Kamilla“ (z. T. 
auch ,Swiertowce“), zwischen dem Wege Wtodowice—-Rudniki 
und einer weiter dstlich legenden neueren Grube derselben 
Firma (auf der ersten Konzession). 

Die Grubenprotokolle sind leider weniger sorgfaltig als 
sonst gehalten, so da8 man nicht immer verstehen kann, wo 
bankfOrmiges und wo Knollenerz gemeint ist, sowie tiber die 
Natur der Zwischenschichten nicht im klaren ist. 

Im ganzen kann man sich doch folgendes Bild machen: Auf 
weifem, grauem oder ,schwarzem“ Sande lagern etwa 3m Ton, 
der bis 7 Lagen meist bankformigen Erzes enthalt, worauf bis 7 m 
Ton ohne Erze folgen und darauf noch 3—5 (seltener bis 10) m 
dunkler Ton mit bis 4 Lagen meist knollenformigem Erze lagern. 

Die unteren Sande miissen der Humphriesi-Zone entsprechen, 
der Garantianum-Zone aber wenigstens ein Teil der unteren 
Erzgruppe. Hin Erzstapel an einem Tagebau sowie Erzstiicke 
auf den nachsten Halden enthalten auch alle charakteristischen 
Fossilien der letzteren Zone sowie eine mannigfaltige, bes. an 

- Brachiopoden, Zweischalern und Gastropoden reiche Fauna. Das 
Gestein ist ein gréulich- oder rétlichbrauner Spharosiderit, fein- 
kérnig, sandig, Oolithkérner (die stellenweise stark zusammen- 
gehauft sind) und auch Quarzgerille (bis zu Erbsengriéfe) ent- 
haltend. Hs geht stellenweise in grauen, kalkhaltigen Sand- 
stein tiber (wogegen es selbst, abgesehen von Oolithkérnern, 
kalklos ist). Da bei Wiodowice sich eine Verminderung der 
alleemeinen Miachtigkeit der erzfiihrenden Tone bemerkbar 
macht, ist es nicht ausgeschlossen, daB die untere Hrzgruppe, 
die das Hauptobjekt des Betriebes darstellte, auBer der Garan- 
tianum-Zone auch einen Teil der Parkinsoni-Zone enthalt. Da 
jedoch die Fauna an einer Stelle in gleichem Gestein und 
gleicher Krhaltungsart gesammelt worden ist (wobei Park. 
Parkinsoni nur in wenigen, nicht typischen Hxemplaren vor- 
handen ist und Park. neuffensis vollstiindig fehlt), so macht sie 
viel eher den Hindruck, aus einer oder wenigen benachbarten 
Schichten zu stammen und nicht gemischt zu sein. 

Im Gegensatz zu anderen Fundorten der Garantianum-Zone, 
wo die Fossilien meist als Steinkerne auftraten, sind bei 

Wiodowice ihre Schalen meist gut erhalten. 
Unter den Lamellibranchiaten fallt durch grofe Individuen- 

zahl eme dem Jnoc. polyplocus ahnliche, wahrscheinlich neue 

Art — Inoc. wlodowicensis n. sp. auf!). 

') Deren Hauptunterschied besteht darin, daB die Schalen der 
neuen Form sehr steil zum Vorderrande abfallen.. 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 16 
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4 km siidwestlich von Wtiodowice sind siidlich des Dorfes 
Skatka in den Gruben der Firma ,Hultschinski* Schichten 
aufgeschlossen, die mit groBer Wahrscheinlichkeit ebenfalls der 
Garantianum-Zone angehéren. Die Gruben nehmen den ganzen 
Westabhang und den westlichen Teil des Nordabhanges des 
zwischen Wtodowice und Rudniki hegenden Berges ein; 
die fraglichen Schichten wurden an bestimmten Stellen des 
unteren Teiles der Abhainge gewonnen. 

So war im Jahre 1908 ein Tagbau der Konzession ,, Agata“ 
am westlichen FuBe des Berges im Betriebe, ungefahr in der 
Mitte zwischen den Dérfern Skatka und Rudniki gelegen. Im 
westlichen Teile desselben habe ich folgendes Profil aufge- 
nommen: 

13) 0,18 m Gelblich-grauer Sand. 
12) 0,23 m Brauner sandiger Ton mit verrosteten Erz- 

stiickchen. 
11) 0,30 m Grauer Ton. 
10) 0,04 m Knollen von dunkelgrauem Sphirosiderit in 

konzentrisch-schahgen Hiillen von rostbrau- 
nem Limonit. 

9) 2,06 m Dunkelgrauer, rostgelb durchschichteter Ton 
mit Schiippchen weifsen Glimmers und Gips- 
krystallen, enthaltend 1—383 unbestindige 
Horizonte oder zersetzte Knollen von Erz 
(mehr oder minder rostiger Sphirosiderit). 

8) 1,87 m Grauer Schieferton, die Schieferungsflachen 
mit Schiippchen wei8en Glimmers besat. 
Dunklere Schichten wechseln ab mit helleren, 

gelblichen, die stellenweise in tonigen 
Sphirosiderit tibergehen. Von solchen Erz- 

: schichten sind 2—3 bestandiger und deut- 
licher, ihre Dicke betrigt je 0,01—0,02 m. 

7) 0,02 m Schicht von gelblichgrauem tonigen Sphiaro- 
siderit. 

6) 0,59 m Ton wie Nr. 8. 
5) 0,12 m Erzschicht wie Nr. 7, jedoch weicher. 
4) 0,28 m Dunkelgrauer Ton, den Nr. 6 u. 8 ihnlich, 

z.'T. 0,02 m unter seiner oberen Flache eine 
0,10 m starke Erzschicht (wie Nr 5) ent- 
haltend. 

3) 0,16 m LErzschicht wie Nr 7, fest. 
Tiefer kann man nicht sehen; nach den Angaben des Leiters 

der Grube kommt dort zunichst 2) etwas Ton und dann 
1) grauer und gelber Sand, der bis 6m tief durchteuft wurde. 
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Im Gstlichen Teile ist bloB die unterste Erzschicht vor- 
handen, was bei der gegenseitigen Vertretung des tonigen Erzes 
und des Tones, wie es an obigem Profil so gut zu sehen ist, leicht 
erklarlich ist. 

Das Fallen ist mehr oder minder NO und nicht unter 7° 
stark (beobachtet wurde ein Fallen nach NO 57° mit 7° und 
nach NW 321° mit 2°). 

Organische Reste kommen in der Form von chondritartigen 
Abdriicken in den Schichten Nr. 3—7 vor; nur in einer Knolle 

der Schicht Nr. 9 fand ich Pholadomya Murchisoni. 
Die erwahnten Erzschichten sehen den tonigeren Varietaten 

der bankférmigen Erze der Garantianum-Zone am abnlichsten 
aus und sind wie diese auf Sanden gelagert. Ihre oberflach- 
liche Lagerung erklart sich durch ihre Horstlage') hier, denn 
sowohl nérdlicher als siidlicher liegen sie viel tiefer, unter 
einer Serie von Ton und Erz, die einen anderen Habitus be- 
sitzen und hédheren Zonen angehdren und werden dort durch 
Schachte gewonnen. In einem solchen Schachte der Kon- 
zession ,Agata“ hat mein Sammler wihrend der Arbeit folgen- 
des Profil aufgenommen: 

19) 2,00 m Hellbrauner (mit gelbem) Ton. 
18) 0,05 m Knollen von braungrauem Spharosiderit in 

gelben tonigen Schalen. Der Spharosiderit 
enthalt weiBe Oolithkérner, 

17) 0,50 m_ Rostiggrauer Schieferton. 
16) 0,40 m Knollen von dunkelgrauem sandigen Spharo- 

siderit mit gelben Hiillen. 
15) 2,00 m Dunkelgrauer kalkiger Ton mit weifem Glimmer 

und organischem Detritus. 
14) 0,05 m Knollen von dunkelgrauem Spharosiderit mit 

Calcit-Einschliissen. 
13) 1,00 m Ton wie Nr. 15. 
12) 0,05 m Knollen von dunkelgrauem Sphirosiderit. 

Innen mehr oder minder vertikal geborsten, 
mit samtartigem Anflug auf den Kluft- 
flichen. 

11) 1,00 m Dunkelgrauer kalkiger Schieferton mit weibem 
Glimmer und organischem Detritus. 

10) 0,04 m Bank von braungrauem Sphiarosiderit. 
9) 0,50 m Ton wie Nr. 11. 
8) 150m Dunkelgrauer, sandig-kalkiger Ton, nicht ge- 

schiefert. 

") Am westlichen Teile des Nordabhanges desselben Berges kommt 
auf grauem Sande liegender grauer Ton in noch héherer Lage vor. 

iG* 
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7) 0,03 m Bank von braungrauem Sphirosiderit. 
6) 1,00 m Grauer, braun angelaufener sandiger Schiefer- 

ton mit wei8em Glimmer. 
5) 0,15 m Bank von hellbraunem ‘sandigen Spharosiderit. 
4) 0,75 m Ton wie Nr. 6. 
3) 0,10 m Bank von hellbraunem sandigen Spharosiderit. 
2) 0,50 m Grauer Ton. 
1) Tiefer Wasserfithrender Sand. 

Wir sehen, daS die unteren Schichten (Nr. 1—8) dieses 
Profils, abgesehen von einiger Variation der Dicke einzelner 
Schichten, denselben Nummern des vorigen Profils entsprechen, 
Leider wurden auch hier nur einige schlechterhaltene Fossilien 
im hellbraunen, sandigen Spharosiderit gefunden, von denen 
Bruchstiicke von Park. cf. neuffensis noch am charakteristisch- 
sten sind?). 

Deutet man die beiden angefiihrten Profile analog zu den 
Profilen der Garantianum-Zone, so wiirden im ersten die Schichten 
3—7, im zweiten 3—5 als die Gruppe A anzusehen sein, wo- 
zu man im ersten noch die Schicht 8, im zweiten 6 u. 7 der- 
selben Zone hinzurechnen diirfte. Da aber Skatka in einer Gegend 
hegt, wo die allgemeine Michtigkeitsverminderung schon sehr 
fiihlbar ist, kann man dariber nicht mit Sicherheit urteilen. 

Am siidlichen Gartenzaune des Gutes Rudniki war eine 
Grube der ,Huta Bankowa“ vorhanden. Hier fand ich noch 
alte Krzstapel vor, in denen ich 5 Sorten Spharosiderit unter- — 
scheiden konnte. Kine derselben ist dem bankférmigen Erze 
der Garantianum-Zone sehr ahnlich, hellbrauner und dunkel- 
grauer Spharosiderit, ineinander tibergehend (vgl. Ostrow). 
Sodann fand ich hier auch einen hellgrauen Sandstein, der in rot- 
lichen Oolith mit weiSen Kérnen tibergeht; in diesem Gestein 
war Inoceramus wlodowicensis (vgl. Wtodowice) enthalten. 

Da die Sammlung von Ferp. Rémer Bel. giganteus aus 
Blanowice enthalt, wird die Garantianum-Zone wohl auch dort, 
sowie wahrscheinlich auch an der Basis der Schichtenfolge von 
Hosnice und Kromotéw vorhanden sein. 

Nachdem wir alle Fundorte der Garantianum-Zone kennen 

gelernt haben, sehen wir, daB sie im ganzen den 4Aufersten, 

') Aber fiir das Vorhandensein der Garantianum-Zone hier spricht 
noch der Fund yon Strigoceras Truellei, leider lose, auf einer alten 
Halde. AuBerdem wurde auf alten Halden der Konzession ,Agata“ 
Inoc. wlodowicensis gefunden, doch in einem im Profil nicht vorhandenen 
Gestein, hellgrauem Sandstein, der in hellgrauen Oolith mit dunkel- 
braunen Kérnern ibergeht. 
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siidwestlichen Streifen des Verbreitungsgebietes der erzfiihrenden 
Tone ausmacht; jedoch ist im nérdlichsten Teile desselben diese 
Zone bisher nicht bekannt geworden, und im siidlichsten, wie 
weiter unten gezeigt werden wird, flieBt sie zu einer Bank mit 
héheren Zonen zusammen. Trotz gewisser Ortlicher Unter- 
schiede haben wir im allgemeinen stets eine ahnliche Schichten- 
folee vor uns, die durch dieselben Fossilien charakterisiert 
wird. Als bemerkenswerte Grtliche Unterschiede seien jedoch 
angefihrt: a) In der Gegend von Kostrzyna bis Mtynek 
herrschen helle Téne der Tone ganz entschieden vor (jedoch 
nicht ohne Ausnahme, vgl. Nr. 7 von Wonsosz), wogegen von 
Bargly bis Skatka auBer hellgrauen und grauen dunkelgraue 
Tone vorhanden sind, die den oberen Teil der Zone einzu- 
nehmen scheinen und an den Halden vorwiegen. Anderseits 
sind die Tone des ersten Gebiets kalklos, kalkiger Sandstein 
ist nur von Mtynek bekannt, das Erz enthalt nur ausnahms- 
weise oolithische Kérner, wogegen im zweiten sowohl die Sand- 
steine als auch die Tone manchmal kalkhaltig sind, und Oolith- 
kGrner treten sehr haufig und zum Teil massenhaft auf, so 
daB manchmal von einem Oolith die Rede sein kann. b) In 
der Gegend Przystaji—taziec ist die obere Erzbank durch von 
stengelartigen Gebilden bedeckte Oberflachen bemerkenswert. 

3. Zone der Parkinsonia Parkinsoni Sow.'). 

Im Gegensatz zur vorherigen ist diese Zone schon langst 
bekannt in der Literatur iiber Polen, obgleich sie nicht immer 
richtig begrenzt wurde, indem man ihr einige Fundorte der 
vorherigen und der folgenden Zonen beirechnete oder einige 
ihrer Fundorte der folgenden zuschrieb. 

Ubrigens mu8 man bemerken, daB diese Zone sehr oft, 
mangels an Fossilien, weniger leicht als die anderen festzu- 
stellen ist. 7 

Ihre Verbreitung ist sehr gro8 und iibertrifft das festge- 
stellte Gebiet der vorherigen Zone, die sie fast tiberall (mit 

") Die Frage tiber die vertikale Verbreitung der Park. Parkinsoni 
und in Verbindung damit tber den Wert der Parkinsoni-Zone hat in 
der Literatur AnlaB zu widersprechenden Meinungen gegeben. Mit 
der Hinfihrung einer Garantianum-Zone wird sie auch ganz gestrichen 
(Lapparent, Have). Ohne auf eine Erérterung und Entscheidung dieser 
Frage mich einzulassen, bin ich gendétigt, diese Zone aufrecht zu er- 
halten fir die Schichten, welche keine Cosm. Garantianum, Park. dis- 
crepans und Bel. giganteus mehr und noch keine Park. compressa ent- 
halten und sich durch nichts anderes als durch hiufiges Auftreten von 
Park. Parkinsoni Sow. (typisch und var. rarecostata) und Park. neuffensis 
(zwei Formen) charakterisieren lassen. 



246 

Ausnahme der Stellen, wo die Garantianum-Zone ausstreicht) 
bedeckt; auBerdem aber bildet sie noch einen nordéstlicher 

verlaufenden Streifen, der namentlich nach Norden viel weiter 
geht als die G‘arantianum-Zone. 

Ich habe sie an folgenden Orten feststellen kénnen (von 
NW nach SO gerechnet): 

Kowale (nordéstlich von Praszka, nahe der preufischen 
Grenze), Rosterk, Skotnica, Strojec, Zytnidw, Podtenze Krélewske, 
Kostrzyna, Przystajn, Praszczyki (?), Wrenczyca Wielka 
(, Gliickauf* und Wilezy Dot), Gorzelnia, Hojki, Gnaszyn, Ka- 
wodrza Gorna, Liska Dolna, Dzbow, Konopiska, Wygoda, 
Wonsosz, Jackowisna, aziec, Bleszno, Sobuczyna, Mtynek, 
Huta Stara, Bargly, Poczesna, Nowa Wies, Borek, Osiny, 
Kamienica Polska, Klepaczka, Jastrzomb, Ostrow, Jozefow, 
Wiodowice, Skatka, “osnice, Kromolow, Bzow. 

Sie wird bei uns durch haufiges Auftreten der Park. Par- 
kinsoni Sow. (typisch und var. rarecostata Buckm.) und Park. 
neuf fensis Opp. (zwei Formen) charakterisiert. Zwar kommen diese 
Ammoniten, wie wir es schon gesehen haben, auch tiefer, aber 
viel seltener und in weniger typischen Hxemplaren vor; dagegen 
hoher kommen sie gar nicht vor. 

Im Auftreten dieser Zone lassen sich zwei Typen unter- 
scheiden: 

1. Tone mit Knollenerz. Diese Tone sind meist mehr 
oder minder fett, kalkfrei oder kalkhaltig. Ebenso wie in der 
vorherigen Zone kommt bei diesen Tonen im nordwestlichen 
Gebiet (Kowale—Przystaji und Wyrazow) eine lichtere (hell- 
graue bis graue) Farbung, im siiddstlichen (von Liska Dolna ab) 
eine dunklere (grau bis dunkelgrau) vor. Die Erzknollen liegen 
geschichtet oder zerstreut; sie sind bald rund und klein, bald 
flach und gro8 (bis 0,60 m in horizontaler Richtung), bestehen 
aus tonigem und sandigem Spharosiderit verschiedener grauen 
und braunen Farben, sind manchmal rostig. Oolithische 
Bildungen kommen in diesen Erzen nicht vor. Im Tone kommt 
von Fossilien nur Holz haufiger vor, andere (Ammoniten, 
Belemniten, Zweischaler) nur stellenweise. Die LHrzknollen 
enthalten nur wenige Fossilien (fast ausschleSlich Ammoniten, 
und zwar meistens die Zonenammoniten). 

2. Tone mit Erzbanken. Diese Tone sind mehr oder 
weniger dunkelgrau (manchmal griinlich), kalkig, weniger fett 
und mehr schieferig. Die Erze sind toniger und sandiger 
Spharosiderit, mehr oder minder dunkel, braun oder grau, 
manchmal Kalksteineinschliisse verschiedener Gré8e enthaltend. 
Oolithische Bildungen kommen vor, obgleich weniger reichlich 
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als in der Garantianum-Zone. Versteinerungen kommen sowohl 
im Krz als in den Tonen viel haufiger als in 1. vor — 
Ammoniten, besonders die Zonenammoniten, Belemniten und 
Holz sind haufig, doch sind die Zweischaler z. T. noch haufiger. 

Uber der Garantianum-Zone ist nur der erste Typus — manch- 
mal allerdings mit Ersatz irgendeiner Knollenschicht durch eine 
Erzbank — bekannt, dagegen unter der compressa-Zone blos 
der zweite, manchmal mit Auftreten untergeordneter Knollen- 
schichten. Es kénnte daher der Gedanke entstehen, der erste 
Typus bilde den unteren, der zweite den oberen Teil der Par- 
kinsoni-Zone. Nimmt man aber in Betracht, daB die Typen 
nicht scharf gesondert sind, sondern durch Mischformen ver- 
bunden werden; daf es Falle gibt, wo eine Erzbank in hori- 
zontaler Richtung in eine Knollenschicht tibergeht, und daB die 
Grenze zwischen den Parkinsoni- und compressa-Zonen nur in 
wenigen Fallen bekannt ist, so miissen wir eher annehmen, 
daB es sich hier einfach um fazielle Unterschiede handelt. 
Und zwar ware seinen petrographischen und paliontologischen 
Kigenschaften nach der Typus mit Erzbanken eine kisten- 
nihere Facies. Zunachst wollen wir beide Typen an einigen 
Profilen betrachten, um dann zu einer topographischen Be- 
schreibung der Zone zu schreiten. | 

Der Knollentypus ist von sehr vielen Orten bekannt, da 
er aber in der letzten Zeit wenig ausgebeutet wurde und haupt- 
sachlich durch ganze Felder alter Halden vertreten ist, zu 

denen nur zum Teil Grubenprotokolle mir vorliegen, mu8 ich 
mich hauptsachlich auf den oberen Teil der bei der vorherigen 
Zone angefiihrten Profile berufen. Persdnlich habe ich blo’ 
ein Profil aufnehmen kGnnen, namlich im oberen Teil der 

Schichte am Bahnhof Konopiska (vgl. 8. 223). | 
6 m Dunkelgrauer kalkhaltiger Ton. 

0,10 m Knollen von braunem Sphiarosiderit mit 
Pyritadern, in rostigen Limonit-Schalen. 

4.81 m Grauer Ton, etwas kalkhaltig. 
0,05—0,15 m Knollen von braungrauem Spharosiderit mit 

Zinkblende, z. T. in Schalen wie oben. 

0,20—03 m Grauer Ton, noch weniger kalkhaltig. 
0,05—0,15 m Knollen von braungrauem Spharosiderit. 

ca. 10 m Wird nicht exploitiert. Fangt oben mit 
grauem, sehr wenig kalkigem Ton an 
und besteht nach Angabe des Gruben- 
leiters aus Ton mit Sandstein. 

Tiefer Schichten der Garantianum-Zone mit bank- 
formigem Erz. 
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Auf den Halden konnte ich hier ziemlich zahlreiche 
Exemplare von mehr oder minder typischen Park. Parkinsoni 
sowie der var. rarecostata und der Park. neuffensis sammeln, 
mit weiBen, zu Pulver zerbréckelnden Schalen. Das _ voll- 
stiindige Fehlen von charakteristischen Formen der tieferen 
und oberen Zonen 1la8t mich annehmen, daf hier wohl die 
ganze ca. 11 m machtige ausgebeutete Schichtentolge der Par- 
kinsoni-Zone angehort. Wenn wir zugleich vom nicht ver- 
arbeiteten Teile nach Analogie mit dem Tagbau Konopiska, 
etwa 2,50 m fiir die oberen Schichten der Garantianum-Zone 
abziehen, so bleiben uns davon noch weitere ca. 7,50 m fiir die 
Parkinsoni-Zone iibrig, die also in diesen Schachten im ganzen 
ca. 19 m miachtig wire. Da aber hier ihre Tone zutage 
treten, bleibt ungewiB, ob und um wieviel miachtiger sie ur- 
spriinglich war. 

Kin Grubenprotokoll der Huta Bankowa gibt fir Liska 
Dolna (nordnordéstlich von Konopiska) ein Profil an, worin 
iiber einer 0,13 m starken Erzbank 18,5 m Ton vorhanden 
sind mit acht Schichten von 0,05—0,13 m starken Erzknollen, 
die voneinander 0,50—3,30 m und die unterste von der Erz- 

bank 1,60 m entfernt sind. Die oberste Knollenschicht hegt 
3,00' m tief. 

Ks ist sehr gut mdglich, da8 die Erzbank schon zur Garan- 
tianum-Zone gehoért, zu der dann, nach friiher gesehenen Bei- 
spielen, noch die dariiberliegenden 2—3 m hinzukommen diirfen. 
Fir dte Parkinsoni-Zone, die hier wieder zu Tage tritt, 
bleiben dann ca. 16 m dbrig. 

In den Grubenprotokollen des siidéstlichen Gebiets (vgl. Ab- 
schnitt Garantianum-Zone) werden tiber der Garantianum-Zone etwa 
20m Ton angegeben mit 1 bis 4 Knollenschichten, wobei die verti- 
kale Verteilung der letzteren auch in den Schachten einer und 
derselben Grube verschieden ist; am _ bestindigsten scheinen 
eine Knollenschicht im unteren Teile des Komplexes und eine 
in dessen Mitte zu sein. In den Probeschachten von Osiny 
und Borek ist der Ton um weitere 7 m miachtiger als in 
anderen, und in diesen 7 m werden 1, hiaufiger 4 Knollen- 
schichten verzeichnet. Es ist nicht unméglich, da® auch diese 
Schichtenfolge derselben Zone angehért, deren Machtigkeit dann 
bis 27 m steigen wiirde. DaB diese obersten Erze schon der 
nachsten, der compressa-Zone angehéren kéunten, die allerdings 
aus der Nahe (Huta Stara und Poraj) bekannt ist, halte ich nicht 
fiir sehr wahrscheinlich. Denn obgleich diese Zone meist 
gerade 4 Erzlagen aufweist, so sind sie doch stets in einer 
viel weniger starken, bloS 2—3 m dicken Tonmasse verteilt. 
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Den anderen Typus habe ich viel genauer studieren kénnen, 
namentlich auf der Grube ,Glickauf* der Czenstochauer Berg- 
bau-Gesellschaft, ca. 1!/, km déstlich vom Dorfe Wrenczyca 
Wielka, im Walde des groSfiirstlichen Gutes ,Ostrowy*. Die 
verhaltnismaBig hohen Géange, verbunden mit Auftreten ver- 
schiedener Horizonte infolge von Verwerfungen, sowie Auf- 
schliisse in Wasserableitungsstollen erleichterten hier die per- 
sénliche Untersuchung verschiedener Schichten. Dieselben 
variieren sehr stark, sowohl in vertikaler als auch in hori- 
zontaler Richtung; doch habe ich mir nach Untersuchung von 

_ etwa 15 Stellen ein allgemeines Bild machen kénnen, welches, 
fiir die obersten und untersten Schichten durch Angaben der 
Grubenverwalter vervollstindigt, foleendes Schema lhefert'): 

14) Dunkelgrauer (von oben auch gelber) 

one): 
13) ca. 0,20 m_ Knollen, bestehend aus rétlch-braunem 

Spharosiderit mit weiBben Oolith- 
K6rnern und aus hellgrauem Oolith. 

12) ca 2— m Ton. Nach seinem iiber Nr. 11 liegenden 
Teile zu urteilen, ist er griinlich- 
dunkelgrau, kalkig, etwas sandig, hart, 
mit vielen Schalenresten. 

11) 0,12—0,30 m Knollen von  braunlich - dunkelgrauem 
Spharosiderit mit zerstreuten gelb- 
lichen Oolithkérnern. Diese Knollen 
legen dicht beieinander, sind aber 
in horizontaler Richtung oft durch 
Ton ersetzt. 

10) ca.1— m_ dunkelgriineroder bunter(brauner,grauer) 
Mergel (der bunte ist feinoolithisch, 
Kérner braun und wei), oder ver- 
schiedene Kombination von Mergel 
und hartem und weichem Ton. In 
diesem Komplex treten Hrzeinlage- 
rungen (Spharosiderit, z. T. wie in 
INT le Zo leawemicerererm) aus 

9) 0,12--0,25 m Bank von Sphirosiderit wie in Nr. 11. 
Stellenweise abwesend. 

") Das von mir im Jahre 1903 (a.a. 0.) veréffentlichte Profil der- 
selben Grube war auf einer weniger vollstindigen Untersuchung be- 
grindet. 

*) Die Schichtenserie fangt haiufiger mit Diluvialsand an, bis 16 m 
machtig. Aber infolge von Auswaschungen und Verwerfungen kommt 
er nicht immer auf Nr. 14, sondern auch auf tiefere Schichten zu legen. 
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8) ca. 1/,—1'/, m Mergel und Ton wie in Nr. 10. 
7) ca.0,20 m Knollen von weniger reinem braun- 

grauem Sphirosiderit. 
6) ca. 1'/, m Dunkelgrauer sandiger, kalkiger Ton, 

hart und weich. 
5) ca. 0,20 m Bank von Spharosiderit wie Nr. 9. 
4) ca. 3,— m Grauer sandiger, kalkiger Ton. 
3) ca. 5—T7 m Hellgrauer kalkigtoniger Sand,  ent- 

haltend Knollen von braunem Spharo- 
siderit, die z. T. Kalkspat fihren 
oder mit einer Menge kleiner Fossilien 
erfiillt sind. Auf Halden findet man 
auBerdem Knollen von grauem merge- 
ligem Spharosiderit und _hellgraue, 
von kleinen Fossilien erfiillte Mergel- 
knollen — beide sollen demselben 

Sande entstammen. 

2) Etwas harten und weichen Ton. 
1) Bank von Spharosiderit'). 

Die Variation der Schichten geht noch viel weiter, als im 
Profil angegeben ist. Nicht nur kann diese oder jene Erzlage 
hier und da verschwinden, sondern besteht stellenweise der 

ganze Komplex aus Mergel und Ton allein. 
Nach dem von Konrkiewicz?) angefithrten Profil zu ur- 

teilen, scheinen alle Schichten zwischen den Erzen nur aus 
Ton bestehen zu kénnen (dies soll in dem nordwestlichsten Teile 
des Grubengebiets der Fall sein). Dagegen sollen in der SO- 
Kicke alle Erze zu Knollenschichten werden und an einer un- 
unterbrochenen Masse von Sand (Natur unbekannt) abstoBen. 

Probeschichte haben gezeigt, da8 dieselben Schichten wie 
auf der Grube noch weiter nach Osten, ca. 11/, km, von ihrer 
nordésthchen Kcke gerechnet, lagern, und in der Nahe ihrer 
stiidwestlichen Ecke sind sie auf dem Tagbau ,Nikolai* der 
»luta Bankowa“ aufgeschlossen, wo sie schon an die Ober- 
flache herantreten. Weiter nach Westen (naher beim Dorfe 

') Die meisten dieser Schichten (Nr. 3—12) habe ich in situ (obgleich 
nicht alle zusammen) gesehen. Nr. 5 wird nicht gewonnen und ist, ebenso 
wie Nr.3 und 4, nur an Verwerfungen und in Wasserableitungsgraben 
zu sehen gewesen. Nr. 3 habe ich getrennt von anderen an einer 
Verwerfung im siidéstlichen Teil der Grube gesehen. Die Machtigkeit 
und Lage dieser Schicht sowie Angaben tiber die Schichten Nr. 1 u. 2 
(nur bei Probebohrungen getroffen) und iber Nr. 13 und 14 sind nach 
Mitteilungen der Grubenverwaltung angenommen. Von Nr. 13 konnte 
ich ibrigens Proben von ganz frischer Halde entnehmen. 

*) Konrkiewicz, §.: a. a. O 
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Wrenczyca) fand man nur eine Erzlage unter 10 m Sand, 
vielleicht ist es gerade die unterste (Nr.1). Die Gruben 
,Gliickauf* und ,,Nikolai“ sind reich an Versteinerungen. Ich 
konnte feststellen, da8 dieselben im Mergel am haufigsten und 
auch im Ton haufig, im Hrz dagegen viel seltener sind, die 
Knollen der Schicht Nr. 3 ausgenommen. 

Charakterisiert wird die Fauna der Mergelschichten durch 
reiches Auftreten von Park. Parkinsoni Sow. (typisch und var. 
rarecostata Buckm.) und Park. neuffensis. Auch Haploceras 
oolithicum Orgs. ist nicht selten. Sonst besteht die Fauna 
hauptsichlich aus Zweischalern, unter denen Phol. Murchisoni, 
Pleuromya elongata, Pl. tenuistria, Gresslya abducta und Ostrea 
eduliformis') tiberwiegen. Die fossilreichen Knollen aus Nr. 3 
enthalten eine Menge kleiner Parkinsonia sp. und ebenfalls 
kleiner Zweischaler. 

Um nun zu entscheiden, ob wir es hier mit der Farkinsoni- 
Zone allein oder mit noch anderen zu tun haben, muf folgendes 
in Betracht gezogen werden. 

Nordlich von der Grube ,Gliickauf‘, nur durch einen 
Streifen Wald getrennt, befindet sich das Tal Wilczy Dot, 
langs dessen stidlichem Rande, im nordéstlichen Teile derselben 
Konzession, sich ein Stollen fiir Grubenwisser-Abflu8 und eine 
Reihe von Versuchsschichten befindet. Auf den Halden aus 
ziemlich hellem grauen Ton findet man Stiicke von bank- 

- férmigem Sphiarosiderit. Derselbe ist rot geworden und reich 
an weiBSen Oolithkérnern, bezw. geht in grauen Oolith iiber. 
Kr enthalt viele Versteinerungen, besonders Parkinsonia compressa”). 
Jedoch findet man an den tiefsten Schichten Knollen von 
briunlichgrauem mergeligen Spharosiderit, der kleine Parkinsonien 
(auch den Abdruck einer griSeren), Haploceras oolithicum und 
diverse Zweischaler enthailt. Die kleinen Parkinsonien sind 
spezifisch nicht bestimmbar, gehéren aber auf keinen Fall zu 
Park. compressa. Wenn diese Knollen an diejenigen der 
Grube ,Glickauf“ erinnern, so stehen wiederum die Knollen 

1) Letztere tritt auch in geschlossenen Massen auf. Zweimal 
wurde beobachtet ein AbstoBen daran aller im Grubengange aufge- 
schlossenen Schichten. Diese Massen waren horizontal bis 2 m dick 
und fingen oben in der Schicht Nr. 10 an; wie tief sie unter die Gang- 
sohle gingen, blieb unbekannt. 

2) Wenn v. StemirapzKr (Geol. ziem polskich I, 1903, S. 317) das 
Vorkommen von Park. Parkinsonti in Wrenczyca verneint und fir sie 
eine Fauna der fusca- (bezw. compressa-)Zone anfihrt, so haingt es nur 
damit zusammen, dafi er, wie er selbst angibt, nur an den éstlichsten 
als gerade zu Wilczy Dot gehérenden) Schachten gesammelt hat. 
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der Grube ,Gliickauf* aus der Schicht Nr. 13 ihrem Gestein 
nach dem Gestein mit Park. compressa von Wilezy Dot sehr nahe. 

Es ist daher anzunehmen, da8 wir in der Grube ,Gliick- 
auf“ es mit dem oberen, an die compressa-Zone grenzenden 
Teil der Farkinsoni-Zone zu tun haben. Und da die ganze 
,Gliickauf*-Serie unterhalb Nr. 13 etwa 17 m ausmacht und 
dazu auch weder Cosm. Garantianum, noch Park. discrepans oder 
Bel. giganteus darin vorkommen, so kann man ruhig annehmen, 
daB die Garantianum-Zone hier nicht erreicht ist, wogegen der 
oberste Teil sehr moéglich schon zur compressa-Zone gehért. 

Diese Betrachtungen werden noch durch die Profile von Hojki 
(sidéstlich von Wrenczyca) bestatigt. In Hojki ist auf der 
groBen Grubenanlage der Firma Hantke eine michtige, zu 
mehreren Zonen gehérige Schichtenfolge durchteuft worden. 
Geférdert wurde die letzte Zeit nur ein geringer Bruchteil der 
unteren Schichten; mein Sammler konnte aber wahrend des 

Abteufens der Schachte ein vollstaindiges Profil notieren, wo 
der bankférmige Typus besonders rein auftritt. 

21) 3,58 m_ Postpliocin, bestehend aus einer Wechsel- 
lagerung von tonigen Sanden und sehr 
sandigen Tonen von verschiedenen braunen 
und grauen Farben, z. T. mit klemen Ge- 
réllen, Feuerstein, Stiickchen von Limonit 
und weiSen Glimmerschiippchen. Im 
unteren Teile kalkhaltig. 

20) 0,45 m Graubrauner toniger Sand, kalkhaltig, mit 
weiBen Glimmerschtippchen, kleinen Feuer- 
steinen und bis 0,15 m dicken, von aufen 
rostigen Knollen von braungrauem sandigen 
Spharosiderit. 

19) 2,51 m Dunkelgrauer sandiger Ton, reich an weifen 
(¢limmerschiippchen. 

18) 0,08 m Knollen von braungrauem dichten Spharo- 
siderit, auf Kliften weiSmehlig und mit 
Zinkblendekrystallen besetzt. 

17) 3,— m_ Grauer sandig-kalkiger Ton mit viel Schalen- 
detritus, aber wenig Glimmer. 

16) 0,19 m Bank von graulich rotbraunem, sehr sandigem 

Spharosiderit, tiberfillt von Schalenresten 
und mit sehr wenig Glimmer. 

15) 15,02 m Grauer sandig-kalkiger Ton. Darin wechsel- 
lagernd 4 hartere und diinnere (0,12 bis 
0,52m) Lagen mit 4 weicheren und dickeren 
(1,49—5,24 m). Die untere, weiche Schicht 
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(1,49) ist dunkler, glimmeriger und ent- 
halt eine Menge Schalendetritus. 

Bank von braungrauem, sandigem, etwas 
kalkigem Spharosiderit. 

Grauer, gelb und grin gefleckter sandig- 
kalkiger Ton, tiberfiillt von Schalendetritus, 
beim Trocknen grobkrumig zerfallend. 

Bank von buntem Oolith,  blaulichgrau, 
hellgrau, braun oder _hellrétlichbraun. 
Die Oolithkérner sind im grauen Gestein 
gelblich, sonst wei8. Von der Grund- 

masse selbst ist bloB die graue kalkhaltig. 
Grauer sandig-kalkiger Ton, reich an 

Schalenresten, grobkrumig zerfallend. 
Bank von braungrauem (stellenweise braun 

oder grau), dunkelfleckigem, sandigem, 
weife Oolithkérner enthaltendem Spharo- 
siderit. Er ist kalkhaltig und _ fthrt 
Calcitadern. 

Ton wie Nr. 11. 
Dunkler braunlichgrauer kalkiger Ton, 

weniger sandig und in weniger grobe 
Krumen  zerfallend. Enthalt  weifSen 
Glimmer und sehr viel Schalendetritus. 

Bank von dunklem, braunlichgrauem, sandigem, 

weife Oolithkérner enthaltendem Sphiro- 
siderit. Er selber ist nicht kalkhaltig, 
aber an Schalendetritus sehr reich. 

Ton wie Nr. 8. 
Bank von dunkelbraunlichgrauem, sandigem 

Spharosiderit, weife Oolithkérner  ent- 
haltend und von Calcitadern durchsetzt. 
Er selber ist kalklos, geht aber stellen- 
weise in grauen Oolith (wie in Nr. 12) 
uber. 

Sehr dunkler grauer, wenig sandiger, kalkiger 
Ton mit Schalendetritus. 

Wie in Nr. 4, aber sandiger und harter. 
Bank von dunklem, graubraunem, sandigem 

Spharosiderit, nicht oolithisch, kalklos, 
aber mit Schalendetritus und rundlichen, 
von Calcitadern durchzogenen Kinschliissen 
von hellerauem Kalkstein. 

Ton wie Nr. 3. 
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Spharosiderit Nr. 2 bildete das Hauptobjekt der Gewinnung. 
Die ihn begleitenden Tone zeigen nach Austrocknen auf den 
Halden eine deutliche Schieferung. 

Ahnliches Profil wurde frihern 4 Schachten der Kon- 
zession ,, Stanislaw“ in Grubenaufzeichnungen notiert fiir 
die Schichten 1—14. Damals wurden zuerst die Erze Nr. 7, 
10,12 u. 14 gewonnen (21 Proz. Fe), dann Neva 2aeenoe) 
und Nr. 2 (28 Proz.). In den Schichten Nr 5) ond@2ewonea 
ebensolche Unterbrechungen beobachtet wie an den darin 
enthaltenen geborstenen Belemniten (Langszug). Unter Schicht 
Nr. 1 werden in Schaichten noch 5 m dunklen Ton ange- 
geben, der nach Mitteilung des Grubenverwalters in einigen 
alten Schichten um noch 2 m tiefer durchteuft wurde, wo dann 
eine 0,15—0,20 m starke hea ie lon ols (19 Proz. Fe) kon- 
statiert srontien ist. 

Aber auBer der Ahnlichkeit beider Profile gibt es auch 
Unterschiede. Abgesehen von geringen Variationen der 
Schichtendicke und -entfernungen, sehen wir, daB die Entfernung 
zwischen Nr. 2 u. 5 im ersten Falle 2,06 m, im zweiten blof 
1,52 m betraigt, wogegen sie zwischen Nr. 5 u. 7 im ersten Falle 
1,94 m, im zweiten 8,50 m ausmacht. Letzterer Unterschied 
scheint auf den ersten Blick fiir korrespondierende Schichten 
zu groB zu sein, jedoch gibt es Falle, die zeigen, daB diese 
Zwischenschicht noch andere Werte haben kann. Nimmt man zum 
Vergleich das im ganzen sehr ahnliche Profil der weiter nach 
Norden liegenden Probeschaichte der Huta Bankowa bei Gor- 
zelnia, so sieht man, da8 hier die Entfernung zwischen Nr. 2 u. 
5 gréBer — 2,30 m —, dagegen zwischen Nr. 5 u. 7 kleiner 
— 1,50 m — ist, als in dem von meinem Sammler fiir Lojki aufge- 
nommenen Profil, also der Unterschied ,Stanislaw“ gegeniiber 
noch bedeutender. Auf der Grube der Czenstochauer Bergbau- 
Gesellschaft Gnaszyn betrigt letztere Entfernung 4 m, was den 
anderen gegeniiber ein Mittelwert ist. Solche Entfernungs- 
variationen werden von den Bergbeamten durch Ausbiegung 
der Schichten erklart. 

Die Frage iiber die Zahl und Art der Zonen, welche in der 
in Hojki durchteuften Schichtenfolge enthalten sind, wird durch 
ziemlich reiche Fossilienfiihrung entschieden. 

Die oberen Schichten enthalten tiberhaupt keine Parkinsonien 
mehr, in der Schichtenfolge 7—14 aber, sowohl in Hojki als 
auch in Gnaszyn und in entsprechenden Erzen der Versuchs- 
schichte Gorzelnia, kommt nur Parkinsonia compressa — und 
zwar sehr hiufig — vor. Fiir die Parkinsoni-Zone kimen daher 
nur die tieferen Schichten in Betracht, die Park. Parkinsoni und 
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Park. neuffensis, aber keine Park. compressa mehr geliefert 
haben. Die Aufsammlungen meines Sammlers bei der LKrz- 
gewinnung beweisen, daB diese beiden Ammoniten in den Schichten 
Nr.1u.2 enthalten sind. Was die auf den Halden gesammelten 
Exemplare anbetrifft, so kénnten sie nur noch der Schicht 
Nr. 3 entstammen, weil in den Grubengingen bloB die Nr. 1—3 
aufgeschlossen waren. Hin Bruchstiick von Park. neuffensis, 
das ich im Erze Nr. 5 gefunden habe, macht die Zurechnung 
von Nr. 4u. 5 zur Parkinsoni-Zone wahrscheinlich, und es bleibt 

bloB unentschieden, ob die Schicht Nr. 6 zur Parkinsoni- oder 
schon zur compressa-Zone zu rechnen ist. Die geringe Michtig- 
keit der Schichten Nr. 1—5 (und auch 1—6) 1la8t vermuten, 

da8 die Parkinsoni-Zone hier noch weiter in die Tiefe geht, 
und da’ der Ton unter Nr. 1 sowie die in der Tiefe liegende 
Erzbank noch zur selben Zone gehéren. 

Nachdem wir so die beiden Typen der Parkinsoni-Zone 
kennen gelernt haben, gehen wir zur Beschreibung ihrer Auf- 
schliisse in topographischer Ordnung iber. 

Sie fingt mit Ablagerungen des Knollentypus bei Kowale, 
etwa 21/, km nordéstlich von Praszka (bei Landsberg) an und geht 
dann in siidéstlicher Richtung fast ununterbrochen iiber das 
Vorwerk Rosterk und das Dorf Skotnica bis zum Dorfe Strojec. 
In dieser Gegend sieht man groBe, von Halden bedeckte Felder, 
im Gange sind aber nur einige Schichte bei Skotnica und Strojec, 
die 3—4 Knollenerzlagen in 7—8 m grauem Ton aufweisen. In 
vielen Knollen ist Park. Parkinsoni Sow. (mehr und minder 
typisch) und, seltener, Park. neuffensis eingeschlossen'). 

Ahnliche Tone und Erze wurden weiter nach SO beim 
- Vorwerk Cegl6wka unweit Zytnid6w gewonnen, von wo ich, 
auBer Holz, keine Fossilien besitze, wogegen an den alten 
Schichten am westlichen Ende des Dorfes Zytniéw sich Bruch- 
stiicke von Parkinsonia Parkinsoni (cf. var. rarecostata) vorge- 
funden haben; sodann zwischen dem Dorfe Podtenze Krolewske 

und den nordlichsten zu Kostrzyna gehérigen Hausern, sowie 
bei Kostrzyna und Przystaji (vergl. S. 222), wobei ich in Pod- 
tenZe und Kostrzyna Parkinsonia Parkinsoni gefunden habe. 

Vielleicht gehéren zu derselben Zone noch die alten Halden- 
felder nordéstlich von Przystaji und die ebenfalls schlecht 
charakterisierten Schichten im Probeschacht bei Praszezyki (siid- 
Ostlich von Przystaji). Weiter aber nach SO wird die Parkin- 

1) Unterhalb der Knollenschichten soll in Skotnica noch eine Erz- 
bank gefunden worden sein und unter dem Tone in Strojec wasser- 
haltiger Sand lagern. Diese Angaben geniigen aber nicht, um daraus 
etwaige Schliisse zu ziehen. 
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soni-Zone von denselben Sanden unterbrochen wie die Garan- 
tianum-Zone. 

Sie fanet aber friiher, und zwar nicht nur nordlicher, sondern — 
auch bedeutend Gstlicher als letztere wieder an, und zwar 
diesmal mit dem bankformigen Typus bei Wrenczyca, taucht 
51/, km siiddstlicher in den ebenfalls schon erwahnten Probe- 
schichten der Huta Bankowa nérdlich vom Vorwerke Gorzelnia 
(zwischen dem Wege Kalej — Gorzelnia und dem Walde westlich 
davon) wieder auf und geht von hier tiber Lojki nach Gnaszyn 
(vergl. S. 90), immer denselben Typus bewahrend. 

Der Knollentypus fangt viel stidlicher und westlicher wieder 
an, namentlich mit der Garantianum-Zone zugleich, die er bedeckt, 
und geht mit ihr ebensoweit wie sie nach Siiden (DZbow, 
Konopiska, Wonsosz, Haziec). Von DZzbdéw aus bildet er einen 
breiten sich nach NO 38 km hinziehenden Streifen, der siidést- 
lich von Wyrazow iiber Liska Dolna, DZbow, Wygoda Jackowisna 
bis zum Dorfe Gnaszyn im Norden und bis zur Mihle Gnaszyn 
und dem Dorfe Kawodrza Gorna im Osten sich erstreckt!). Auch 
hier kommen Parkinsonia Parkinsoni und P. neuffensis vor. Bei 
Kawodrza Gorna ist auch P. compressa, aber bloB in einem 
Kixemplar und in abweichendem Gestein auf dem Haldenstreifen 
westlich von diesem Dorfe gefunden worden. 

Noch dstlicher zeigt Spuren der Parkinsoni-Zone nur ein 
3/, km stidéstlich vom Vorwerke Bleszno (zwischen der Chaussee 
und der Warschau-Wiener Kisenbahn) liegender Probeschacht, 
wo sich unter Versteinerungen héherer Zonen je ein Exemplar 
der Parkinsonia Parkinsoni und Park. compressa in von anderen 
abweichender und voneinander verschiedener Hrhaltung ein- 
gefunden hat. 

Siidéstlich von Jackowisna und Wonsosz dagegen findet man 
den Knollentypus der Parkinsoni-Zone, tiberall die Garantianum- 
Zone bedeckend, bei Sobuezyna, Miynek, Bargly, Poczesna, Nowa 
Wies, Borek, Osiny, Klepaczka, Kamienica Polska, Jastrzomb, 
Osthch bis zur Warta bei Poraj und siidlich fast bis zur siid- 
lichen Grenze der Garantianum-Zone reichend. Uberall sind 
hier Grubenanlagen verschiedener Firmen zu sehen?). 

Aus den Knollenerzen dieses Gebiets* besitze ich Parkinsonia 
Parkinsoni von mehreren Punkten: zwischen Sobuczyna und Mlynek, 

') Vielleicht gehéren zu derselben Zone und Typus die grauen Tone, 
welche siidlich und siidéstlich von Kuznica Marjanowa, éstlich von 
Dzbow, durch einige Probeschichte untersucht wurden. Das hier ge- 
sammelte sparliche Material gestattet jedoch keinen sicheren Schluf 
zu machen. 

*) Vgl. die Angaben im Kapitel tiber die Garantianum-Zone. 
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Poczesna, Klepaczka, Grube ,Helena‘ bei Kamienica Polska, 
Osiny, alte Schichte der Grube ,Jozef* bei Jastrzomb sowie 
dstlicher davon, Park. neuffensis von Poczesna und Klepaczka. 

Dagegen oat hier nirgends in Knollenschichten Fossilien 
der tieferen und héheren Zonen gefunden worden, und die Ein- 
heitlichkeit des Schichtenkomplexes an Stellen, ne keine Ver- 
steinerungen geliefert haben, mit den ee eenden unterliegt 
keinem Zweifel. 

Von diesem Streifen geht die Parkinsoni-Zone gegen Norden 
nach Huta Stara, wo zwischen dem Dorfe Brzesiny Male (siid- 
liche Ansiedlung) und der Kolonie Huta Stara sich Tagebaue 
und Probeschichte der Huta Bankowa und Firma ,Hantke“ 
befanden, und, nordéstlich von da, nordwestlich und in der Nahe 

vom Vorwerke Huta Stara lagen ein Tagbau und ein Probe- 
schacht von Hantke. 

Hier habe ich leider den as der Parkinsoni-Zone nach 
den geringen Erzresten nicht bestimmen und auch keine ent- 
sprechenden Grubenprotokolle auftreiben kénnen. Auch hier 
wurde Park. Parkinsoni gefunden (Halden der Huta Bankowa). 
Dagegen niher zur Kolonie, auf besonderen Stapeln und in 
anderer Erzart, kommt schon Park. compressa, und zwar als 
alleinige Parkinsonia vor. 

Somit haben wir in Huta Stara wohl ebenso wie in Hojki 
mit der Grenze beider Zonen zu tun. 

Siidéstlich von Poraj scheint der Knollentypus der Parkinsoni- 
Zone bei Ostréw vorzukommen (Ahnlichkeit der mit dem 
Garantianum-Hrze gefundenen, nach Angaben der betreffenden 
Firma héher liegenden Knollen mit solchen, die bei Poraj ober- 
halb der Garantianum-Zone gewonnen werden). Bei Jozefow, nord- 

dstlich und siidéstlich vom Vorwerke sieht man in seiner Nahe 
Halden der Huta Bankowa von grauem Ton mit Resten von Park. 
Parkinsoni aus Knollenerzen. Wie schon vorher erwihnt, sind auch 

die Knollenerze enthaltenden Tone, die bei Jézefow in den Probe- 
schichten der Czenstochauer Bergbauenden Gesellschaft tiber 
dem unteren, bankférmigen Hrze lagern, wahrscheinlich auch 

der Parkinsoni-Zone angehorig. In einem Schachte wurde in 
diesen Tonen auch eine Krzbank beobachtet — also ist eigentlich 
der Typus gemischt. Zum Knollen- bzw. gemischten Typus der 
Parkinsoni-Zone gehéren wohl auch die vorwiegend knollen- 
férmigen Erze, die in den Grubenprotokollen yon Wtodowice 

iiber dem untersten Erzkomplex angegeben sind. 
Wenden wir uns zum Schacht-Profil von der Konzession 

Agata“ bei Skatka (vergl. S. 243), so haben wir umsomehr 
Ursache, den tiber der Garantianum-Zone liegenden Komplex 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. duet 
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(bis inkl. Nr. 16) der Parkinsoni-Zone einzuverleiben, als ihre 
Erze, sich von den unteren unterscheidend, zugleich auch denen 
der compressa-Zone, die man auf Halden viel findet, gar nicht 
ihnlich sind. Dagegen wurde auf einer Halde Park. neuffensis 
gefunden, deren Erz demjenigen der Nr. 16 4hnlich ist, was 
zugunsten des eben Gesagten spricht. Was Nr. 18 anbetrifft, 
so kann es, da es Nr. 12 von Bzow (siehe unten) nach 
Lage und oolithischer Beschaffenheit ahnlich ist, vielleicht auch 
hierher gehéren. Auch in Rudniki diirfte die Parkinsoni-Zone 
auftreten. . 

Weiter nach SO treffen wir nur noch den vorzugsweise 
bankformigen Typus. 

Bei “osnice waren friiher zwei Gruben Hultschinski’s im 
Gange: eine dltere, '/, km westlich vom siidlichen Ende des 
Dorfes, und eine neuere, , Artur“, unterhalb und etwas stiddstlich 
vom groBen HLosnicer Steinbruch derselben Firma. In , Artur“ 
wurden, nach den Grubenangaben zu urteilen, zwei Banke von 
dunkelbraunem sandigem Spharosiderit mit von stengelférmigen 
Gebilden bedeckten Oberflachen im braunlichgrauen Ton ge- 
wonnen. Die Entfernung der Banke betrug etwas iiber 1 m, 
und dazwischen gab es noch eine unbestindige Knollenschicht. 
Zwischen den beiden Gruben geht von Losnice nach Zawercie 
ein Weg, in dessen Seitengriben, auf dem mittleren Teile der 
Béschung, man bis 5 Spharosiderit- und Limonitlager in 2'/, m 
gelben und graven (mit gelbem) Tone zahlen kann. 

Zwischen , Artur“ und dem westlichen Ende des Marktes 
Kromolow ziehen sich zunachst noch alte Schichte derselben 
Firma; dann kommt, nach einer Unterbrechung, die alte Grube 
»Kromolo6w* der Huta Bankowa. 

Die Schachte der letzteren sind auf und an der Béschung 
in verschiedenen Niveaus gelegen; auferdem gibt es hier, den 
Grubenangaben nach, auch Verwerfungen. Daher zeigen gleich- 
tiefe Schaichte z. T. verschiedenes Bild, und nicht alle Schachte 
durchteufen dieselben Schichten; endlich sind auch nicht alle 

Erzschichten gleich bestindig. 
Trotz der dadurch entstehenden Verschiedenheiten kann 

man die Grubenprotokolle auf folgendes Schema zuriickfiihren 
(Postpliocin ist nicht beriicksichtigt): 

19) ca. 50 me. ons) 
18) 0,08 m Knollenerz, gelb. 
iT) eyo) 1 (Lom, 

1) Das Gestein hier und bei den Zwischenschichten ist nicht immer 
angegeben, aber wo angegeben, stets ,schwarzer“ (also grauer bezw. 
dunkelgrauer) Ton. 
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16) 0,12 m LErzbank, grau. 
15) 1,50m Ton. 
14) 0,05 m Knollenerz, grau. 
13) 1,50 m_ Ton. 
12) 0,03 m Erzbank bezw. Knollenerz, grau. 
je O—10;0 m Ton. 
10) 0,03 m Erzbank bezw. Knollenerz. 
9) 0,50—1,0 m Ton. 
8) 0,03 m Erzbank bezw. Knollenerz. 
7) 4,0—4,25 m_ Ton. 

6) 0,02—0,05 m Erzbank bezw. Knollenerz. 
4) a—4-  m- Ton. 
4) m LHrzbank bezw. Knollenerz. 
3 5—8 m Ton. 
2) 2—5 m 4—8 Erzbanke (manchmal ist irgend- 

eine durch Knollen ersetzt) in Ton 
oder Sandstein‘). 

1) _ tiefer Schwimmsand (Kuzawka) oder bis 2m 
weicher eisenhaltiger Sandstein, der 
erdBere Nester von hartem sandigem 
Sphirosiderit in Limonitschalen fiihrt?). 

Die untere Erzgruppe — Nr. 1 u. 2 — kommt in allen ge- 
nigend tiefen Schachten vor. Die obere Gruppe (Nr. 14—18) 
ist nur in einem der beiden am héchsten anfangenden Schichte, 
nimlich dem 25,5 m tiefen Schachte ,Friederika KE“ konstatiert 
worden. Dieser Schacht enthalt auch die Erze Nr. 8, 10 u. 12, 
erreicht aber die untere Gruppe nicht; in den tibrigen dagegen 
sind, auBer der unteren Gruppe, nur noch 1—3 LErze yon 
Nr. 4, 6, 8,10, 12 vorhanden. ,,Friederika L“, 38 m tief, ist der 
einzige Schacht, der den ganzen, in den anderen Schichten zu 
verschiedenen Teilen enthaltenen Komplex durchteuft, weist je- 
doch auBer der unteren Gruppe nur noch die Erzschicht Nr. 12 auf. 

Trotz dieser Mannigfaltigkeit sind die EHntfernungen 
zwischen bestimmten Erzschichten, sobald sie sich einstellen, 

fast tiberall ungefahr die gleichen. 
Die Profile von ,Artur“ und des Weges Losnice-Zawercie 

entsprechen augenscheinlich der unteren Erzgruppe (Nr. 2) von 

1) In Grubenprotokollen sind diese Zwischenschichten hier nicht 
angegeben, doch bestehen sie nach Proben yon Losnice aus dunkel- 
grauem Ton bezw. grauem kalkigtonigen Sandstein. Es wird wohl der 
letztere sein, den Mrcuatskr (vergl. 8.199) von Losnice erwahnt. 

”) Diese Schicht ist nach den Angaben des friiheren Besitzers der 
Gruben, Herrn St. Lowenstein in Zawercie, und den yon mir unter 
seiner Leitung gesammelten Proben beschrieben. 

UG 
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Kromoléw. Anderseits ist es sehr wahrscheinlich, da8 die obere 
Gruppe (Nr. 14—19) denjenigen Schichten entspricht, die bei 
Hosnice durch oberhalb des Steinbruches gelegene Probeschachte 
unter dem Callovien durchteuft worden sind (vergl. 8. 297 u. 
311). In diesem Falle aber haben wir es in Kromotow mit 
der ganzen (oder fast ganzen) Machtigkeit der erzfiihrenden 
Tone zu tun. 

Nimmt man in Betracht, da8 sie hier bloB ca. 40 m betraet, 
wogegen bei Czenstochau eine noch gréfere Machtigkeit dem 
oberen Bathonien allein zukommt, so sieht man, daf die Tone 
bei Kromolow schon bedeutend ausgekeilt sind. 

Da wir jedoch hier und Loésnice mit einer Serie von mehreren 
Erzschichten zu tun haben, so haben wir durchaus keinen Grund, 
eine urspriingliche Vermischung der Fauna (vergl. 8S. 203) hier 
anzunehmen; dieselbe entstand wohl erst auf den Halden. 

Gehen wir zur Frage iiber das Alter der erwahnten 
Schichten iiber. Schon in der auf ,Artur“ gesammelten Fauna 
sehen wir, obgleich diese Grube bloS den unteren Krzekomplex 
forderte, ein Gemisch von aus Parkinsoni- (Park. neuffensis')) 
und compressa- (Park. compressa) -Zonen stammenden Formen. 
Kin Exemplar der Park. compressa wurde noch in meiner Gegen- 
wart aus einem Schachte geférdert, so daS man an eine zufallige 
Beimischung von Park. compressa aus irgendeiner hoher ge- 
legenen Schicht durchaus nicht zu denken braucht. Dagegen 
zeigen Aufsammlungen von alten Halden in 4osnice und 
Kromotow auBer Formen der beiden erwihnten Zonen noch 
solche aus héherliegenden Zonen. Leider wurde die Grube 
bald nach meinem Besuch eingestellt, so daB es mir nicht ge- 
lungen ist, zu entscheiden, welche Schichten der Parkinsoni-Zone 
allein angehéren. Jedenfalls mu8 sie hier, wie aus obigem hervor- 
geht, wenig michtig sein, sofern sie nicht weiter in die Tiefe 
dringt. Ks scheint mir jedoch aus dem Vergleich mit dem bei 
der Garantianum-Zone Gesagten, da der untere, eisenhaltige 
Sandstein und Sand eher der Garantianum-, vielleicht aber auch 
der Humphriesi-Zone entsprechen kénnte. Obgleich die Anwesen- 
heit der Garantianum-Zone in Kosnice und Kromotow palionto- 
logisch noch nicht nachgewiesen wurde, so ist sie doch sehr 
wahrscheinlich, weil diese Zone sowohl nordwestlich davon als 
auch sudlicher konstatiert worden ist. 

Die Ammoniten von Lésnice und Kromotéw zeigen haufig 
Perlmutter auf sich, ganz gleich, zu welcher Zone sie gehéren, 

') In der Konrxiewrczschen Sammlung ist auch Park. Parkinsoni 
(der var. rarecostata am nachsten stehend) aus Losnice vorhanden. 
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z. B. Park. neuffensis, Park. compressa, Per. tenuiplicatus, Macr. 

aff. Morrisi. 

Noch etwas weiter nach SO treffen wir zum letzten Mal 
Schichten, welche am wahrscheinlichsten der Parkinsoni-Zone 
entsprechen, namlich im Tagbau der Firma Hultschinski, 1'/, km 
westlich vom Dorfe Bzéw, und in den Tongruben zweier Zigeleien 
an der Chaussee Zawiercie-Ogrodzieniec, etwas nordlicher als 
der letztere Ort. Mein Sammler hat hier, wahrend der Tagbau 
noch im Gange war, folgendes Profil notieren kénnen?). 

16) 0,39 m 
15) 1,01 m 
14) 0,29 m 

13) 3,50 m 

12) 0,23 m 

11) 0,54 m 

10) 0,35 m 

9) 1,02 m 

8) 0,16 m 

7) 0,94 m 
6) 0,19 m 

5) 0,95 m 
4) 0,20 m 
3) 0,52 m 

Hell. gelblichgrauer Sand (Mutterbodenschicht). 
Grauer kalkiger Ton. 
Knollen yon dunkelgrauem weiSoolithischen 

Spharosiderit mit Calcit-Adern, in Limonit- 
schalen. 

Braunlichgrauer sandiger, schiefriger Ton mit 
kleinen Gipseinschliissen. 

Bank von grauem, z. T. mehr oder minder 
rostigem eisenhaltigem Kalkstein mit gréBerer 
oder geringerer Menge von gelblichen und 
braunen Oolithkérnern und hie und da mit 
kleinen Quarzgeréllen. | 

Bank von hellbraunlichgelbem eisenhaltigem 
Mergel mit Einschliissen von harterem Kalk- 
stein und Limonitadern. 

Bank von dunklem, graubraunem sandigem 
Spharosiderit mit zahlreichem,  feinem, 
kalkigem, organischem Detritus. Von aufen 
in Limonit tibergegangen. 

Bank von hellem, braiunlichgelbem, z. T. grau- 
lichem eisenhaltigem Mergel mit Detritus 
wie in Nr. 10. 

Knollen von braunem, sandigem Limonit in 
ebensolchem Mergel und gleichen Detritus 
enthaltend wie in Nr. 9. 

Heller, graulichgelber kalkiger Ton. 
Bank von schaligem Limonit. Dunkelbraune 

hartere Schichten wechseln mit rostigen 
mergeligen ab. Detritus wie in Nr. 9. 

Wie: Nr: 
Wie Nr. 6. 
Wier Nir? 

*) Bei meiner Ankunft war das Profil schon zum Teil abgerutscht, 
ich konnte aber den oberen Teil noch revidieren und die Richtigkeit 
der Angaben meines Sammlers dafir feststellen. 
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2) 020m = Wie Nr: 
1) Tiefer Gelber Mergel, von diimnen Kinlagen braunen 

Limonits durchschichtet. 
Von den zwei erwihnten Ziegeleigruben war an der nérd- 

licheren die Schicht Nr. 12, an der siidlicheren Nr. 14 in situ, 

und die Schichten Nr. 12 u. 10 herausgeférdert zu sehen. 
Trotz der ziemlich reichen Fossilienfiihrung habe ich hier 

in situ tiberall bloB wenige und nicht charakteristische Formen 
in der Schicht Nr. 12 gefunden, aus der jedoch, dem Gesteine 
nach zu urteilen, auch mindestens die meisten der auf Halden 

gesammelten Versteinerungen stammen. 
Der allgemeine Charakter der Fauna ist derselbe wie in 

Hosnice und Kromotéw, doch fehlen die Zonen-Parkinsonien, 
wogegen Park. Schloenbachi hier vorhanden und haufig ist. Da 
diese Form in unserem Gebiet nicht héher als in der Parkinsoni- 
Zone vorkommt und in Bzow augenscheinlich aus der Schicht Nr. 12 
stammt, so ist das Parkinsoni-Alter fiir die Schicht Nr. 12 am 

wahrscheinlichsten, wogegen Nr. 14 vielleicht schon der compressa- 
Zone angehéren kénnte. Vergleichen wir aber das Profil von 
Bzow mit demjenigen des Schachtes auf der Konzession , Agata“ 
bei Skatka (S. 243), dann sehen wir, da, falls man Nr. 10 u. 12 
von Bzow den Nr. 16 u.18 ,Agatas“ parallelisiert, so liegen 
auch die drei unteren Erz-Schichten von Bzow auf gleichen 
Horizonten mit Nr. 10, 12, 14 von , Agata“. Und da dort, wie 
wir angenommen haben, letztere Schichten tiber der Garantianum- 
Zone liegen, so ist es nicht unwahrscheinlich, daS in Bzow 
auch der unterhalb Nr. 12 befindliche Teil des Profils ebenfalls 
zur Parkinsoni-Zone gehort. 

Wie dem auch sei, halte ich das Profil von Bzow fiir der 
unteren Erzgruppe Lésnice-Kromotow aquivalent. 

4. Zone der Parkinsonia compressa Qu. 

Als solche sind die entsprechenden Schichten in Polen 
bisber nicht bezeichnet worden. Ihr entspricht die Mehrzahl 
der Fundorte, die F. Romer fir seine ,Schichten mit kleiner 
Form des Amm. Parkinsoni* angibt, sowie derjenigen, welche von 
den spateren Autoren zur Zone der Oppelia fusca gestellt wurden. 

Dieser letztere Ammonit taucht allerdings bei uns zum 
ersten Mal zusammen mit Park. compressa auf'), doch kommt 

') Tiefer, namentlich in der Parkinsoni-Zone, habe ich bis jetzt nur 
eine Oppelia-Art gefunden, in Konopiska (Schachte bei der Station) und 
Jackowisna. Sie gehdrt der subradiata-Reihe an; ist sehr groB (bis 
0,20 Meterim Durchmesser), konnte aber wegen mangelhafter Erhaltung 
der inneren Umginge noch nicht naher bestimmt werden. 



263 

er auch héher, in der Zone des Per. tenuiplicatus vor; in der 
Zone von Maer. aff. Morrisi erreicht er seine gréte Haufigkeit, 
aber zugleich auch sein Ende. 

Die compressa-Zone ist in unserem Gebiete leicht feststell- 
bar, weil sie fast immer reich an Fossilien ist, und ihr Leit- 
ammonit ist darunter eines der haufigen. 

An vielen Orten tiberdeckt sie die Parkinsoni-Zone in deren 
Aufschlissen, kommt aber auBerdem noch norddéstlich von der- 
selben vor. Im ganzen sind ihre Vorkommnisse, gleich denjenigen 
der vyorigen Zone, so ziemlich in einer mehr oder minder NW 

nach SO verlaufenden Richtung verteilt. 
Ich habe sie an folgenden Orten konstatieren kénnen: 

Mielankow bei Rudniki (Bezirk Wielun), Zwierzyniec bei 
Krzepice, Truskolasy, Wrenczyca Mata (?), Wrenczyca Wielka 
(Wilezy Dot), Gorzelnia, Lojki, Gnaszyn, Kawodrza Gorna, 
Sabinow, Bleszno, Huta Stara, Poraj, Wysoka Lelowska, 
Skatka, Rudniki (Bezirk Bendzin) (?), Hosnice, Kromotow. 
Méglich ist noch ihr Vorkommen in Bzow und Poremba 
Mrzygtodzka. 

Als fiir diese Zone typisches Profil kann der mittlere 
Teil (Nr. 7—14) des fiir Lojki angefiihrten Profils (S. 252 u. 253) 
gelten, weil darin keine andere Parkinsonia gefunden worden 
ist. Die Schicht Nr. 16 fiihrt schon Per. tenuiplicatus und keine 
Parkinsonien mehr, gehért also zur tenwiplicatus-Zone. Die 
Schicht Nr. 15 hat keine Versteinerungen geliefert, wir werden 
aber weiter unten sehen, daB Erze der tenwiplicatus-Zone sehr 
nahe an diejenigen der compressa-Zone riicken kénnen (in Poraj 
»riotr* Nr. I bis auf 0,60 m), weshalb Nr. 15 wenigstens zum 
erdBten Teil der tenuwiplicatus-Zone zugerechnet werden muB. 
Uber das Alter der Schicht Nr. 6 kann vorliufig nicht genau 
entschieden werden. Wie wir schon gesehen haben, besitzt die 
Gruppe Nr. 7—14 in Lojki eine Michtigkeit von 1,93 bezw. 
1,50 Meter. 

In Gorzelnia gibt es in den bei Besprechung von Lojki 
erwaihnten Schichten (Nr. I und VII) ebenfalls eine der Gruppe 
7—14 entsprechende Schichtenfolge aus 4 Erz- und 3 Ton- 
schichten, nur ist sie hier machtiger — 3 Meter stark. Die 
der Schicht Nr. 7 entsprechende Erzlage ist im siidlichen 
Schacht (Nr. VII) als Bank, im nérdlichen (Nr. I) als Knollen- 
schicht ausgebildet, die iibrigen sind in beiden Erzbinke. 
Solches Auftreten von Bank- und Knollenerz zusammen ist in 
dieser Zone nicht selten. 

Die Entfernung dieser Schichtenfolge von der am nichsten 
liegenden Erzbildung der nachsten Zone ist in Gorzelnia ge- 
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ringer als in Lojki, namlich 9'/, m. Dies ist nach dem Gruben- 
protokoll die Entfernung von Nr. 14 bis zur einzigen héher- 
liegenden Erzlage und zugleich obersten Schicht des Schachtes 
Nr. I, aus der allein die auf der Halde vorkommenden, zu den 
Schichten Nr. 7—14 gar nicht passenden Erzstiicke mit Per. 
tenuiplicatus stammen kénnen. 

Da, wie vorher erwahnt, von Nr. 15 héchstens ein kleiner 
Teil ane die compressa - Zone entfallen kann, so sehen wir, daf 
die compressa- Zone im ganzen wohl so ei: auf die vier- 
bankige Gruppe und vielleicht Nr. 6 beschrankt, also jedenfalls 
sehr wenig michtig sein muf. 

Das Gesagte gentigt, um uns bei der topographischen Uber- 
sicht der Zone zu orientieren. 

Ihr nérdlichstes Vorkommen befindet sich aminenen den 
Ansiedlungen Mielankow und Blonie. Dort, in einer Entfernung 
von fast 23/, km von der Kirche des Marktes Rudniki, auf der 
Chaussee Rudniki-Praszka gerechnet, und ca. '/; km nérdlich 
von dieser Chaussee, war friiher ein untiefer Tagbau') vor- 
handen, in dem, vor dessen Verschwinden, mein Sammler noch 

Stiicke eines grauen sandigen Sphirosiderits mit einer kleinen, 
mehrere Exemplare der Park. compressa enthaltenden Fauna 
fir das Museum des Warschauer Polytechnikums retten konnte?). 

Bis zum niichsten Fundort der Zone sind von hier 17 km 
in siidéstlicher Richtung. Hier, nérdlich vom noérdlichen Ende 
der Ansiedlung Diotki-Zwierzyniec und dem Hause des Wald- 
hiters, an der westlichen Seite des Weges zwischen den Vorwerken 
Jeleniec und Zwierzyniec, befinden sich alte Schaichte der Huta 
Bankowa, wo ich und mein Sammler auf Halden von grauem 
sandig kalkigem Ton eine reiche Fauna mit Park. compressa und 
Opp. fusca gesammelt haben. Letztere weist schénes Perlmutter 
auf, dessen Reste aber auch bei Park. compressa zu sehen sind. 

Die Grubennotiz gibt fiir einen Schacht beim Vorwerk 
Jeleniec als Schichtenfolge ca. 7'!/, m Ton mit zwei Knollenerz- 
schichten an, der von einer Erzbank unterlagert wird. Vielleicht 
stammt die Fauna gerade aus der letzteren. 

Uber etwas siidlicher liegende Schachte besitze ich zu 

) Es scheint derselbe Tagbau zu sein, von wo die Stepheoceras 
der Gatirsekschen Sammlung Semmes (vergl. S. 45). 

*) Vielleicht gehéren ebenfalls hierher die grauen Tone, welche in 
einem Tagbau etwas noérdlicher und westlicher vom vorigen.am Walde, 
fir die Ziegelei Blonie gegraben werden. Sie enthalten Stiicke von 
graubraunem sandigem Spharosiderit in Limonitschalen, mit Ver- 
stemerungen — aber nur Posidonomya alpina und Cucullaca sp. — An 
der Stelle nérdlich von Rudniki, wo auf Sremmavpzxts Karte (a. a. O. 1889) 
Bathonien angegeben ist, lieB sich nichts finden. 
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geringe Angaben, um tiber ihre Angehdrigkeit zu einer be- 
stimmtén Zone urteilen zu koénnen. 

3'/, km weiter nach SO kommen wir zum Markte Trusko- 
lasy, in dessen Nahe, etwas nordéstlich und hoéher gelegen, an 
einem Absturz des linken Bachufers, von mir folgendes Profil 

aufgenommen wurde: 
16) 0,16 m Grauer Sand (Mutterbodenschicht). 
15) 2,01 m_ Rost- und graugelber toniger Sand mit kleinen 

Geréllen (Granit, Feuerstein usw.). 
14) 0,12 m Grauer Ton mit weifem Glimmer, mit Bei- 

mengung rostigen Sandes. 
13) 0,28 m Zertriimmerte Bank von bliulichgrauem, eisen- 

haltigem Oolith mit gelblichen Kdérnern, 
auBen und auf Spalten braunlich mit rostigen 
Kérnern, von Limonitkrusten iiberzogen. 
Zwischen solchen Stiicken liegt rostiger, 
zum Teil grauer Ton mit Beimengung von 
Sand. Unter dem Oolith findet man noch 
einzelne Knollen desselben Oolith-Gesteins. 

12) Ol7 m Wunkelgrauer, z.° T. rostiger Ton, reich an 
feinem kalkigem Detritus. 

11) 0,19 m Bank von braunem sandigem Spharosiderit mit 
weiBen Oolithkérnern und Detritus. HEben- 
falls aus mit Limonitkrusten tiberzogenen 
Stiicken bestehend. 

Wie Nr. 12, doch weniger rostig. 
Knollen von braun-dunkelgrauem sandigem 

Spharosiderit mit weiBen Oolith-Kornern, 
an der Oberflache in rostigen Limonit iiber- 
gehend. 

8) 0,41 m Wie Nr. 10, doch grau, mit wallnufgroBen 
) Knollen von hellgrauem, braunkérnigem 

Oolith, die Detritus enthalten und von auBen 
rostig sind. 

7) 0,07 m Schicht, die z.T. aus dunkelgrauem, etwas 
kalkigem tonigem Sandstein mit weibem 
Glimmer, z. T: aus dunkelgrauem kalkigem 
Ton besteht. 

6) 0,35 m Bank von hellgrauem, tonigem, braunkérnigem 
Oolith. Die Korner sind ungleichmabig 
verteilt, im oberen Teile geht das Gestein 
stellenweise in braunen sandigen Spharo- 
siderit mit wenig Kérnern iiber, Schichtober- 
flachen rostig. 

10). 0143 
Gy 0,07 BS 
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5) 0,14 m Grauer sandiger Ton, wasserfihrend. 
4) 0,31 m Bank von  dunkelgrauem  tonigkalkigem 

Sandstein. 
3) 2.08 m Dunkelgrauer tonigkalkiger Sand. 
2) 0,10—0,22 m Knollen von dunkelgraubraunem sandigem 

Spharosiderit mit weifbem Glimmer und 
mit Calcitkrusten auf Spalten. Sie liegen 
ca. 2 Meter voneinander in einem der 
Schicht Nr. 3 gleichen Sande. 

1) Tiefer Dunkelgrauer sandigkalkiger Ton. 
Das Fallen der Schichten ist an verschiedenen Stellen in 

bezug auf GriéSe und Richtung verschieden (ungleichmaBiges 
Absinken des Ufers). 

Versteinerungen hat hauptsachlich Nr.13, Park. compressa nur 
diese Schicht geliefert. Doch infolge der Ahnlichkeit der Schichten 
Nr. 6 und 13 untereinander und mit den Schichten der compressa- 
Zone in Lojki glaube ich ihr hier die Schichten Nr. 6—13 an- 
rechnen zu dirfen. Dann haben wir auch hier einen ca. 2 m 
machtigen Komplex mit 4 Erz- und 38 Tonschichten. Nur ist 
hier die zweitunterste durch Knollen vertreten. Die Entfernung 
der Schichten Nr. 1—6 (ca. 2'/, m) ist der Entfernung von 
Nr. 5 und 7 in Gorzelnia ahnlich, so daB es nicht ausgeschlossen 
ist, da Nr. 1 von Truskolasy Nr. 5 von Lojki usw. entspricht 
und schon zur Parkinsoni-Zone gehért. 

Auf Haufen herausgebrochenen Gesteins (wahrscheinlich 
Nr. 13) fanden sich groBe Stiicke emer Austernbank. 

Zwei Kilometer nérdlich von Truskolasy, bei Hutka (Walen- 
czowska), habe ich 1902 noch Spuren von Schachten gesehen, 
die von der Huta Bankowa in den 90er Jahren des vorigen Jahr- 
hunderts angelegt wurden. Diese Gegend ist wegen des Vorhanden- 
seins von hier stammender Fossilien in der ZEUSCHNER’schen Samm- 
lung interessant (Harp. Sowerbyi und Opp. fusca). Jedoch wegen 
Mangels an palantologischem Material lat es sich nicht mal 
feststellen, ob die neueren Schichte dieselben Schichten durch- 
teuften wie die alten, oder blof héhere, da in der Nahe, bei 
Rybno, schon oberes Bathonien ansteht. Die Gruben-Notizen 
geben fir Hutka Walenczowska unter 13 bis 17 m Ton mit 3 
oder 1 Knollenschicht eine Erzbank an. 

In oststidéstlicher Richtung von Truskolasy liegt das Dorf 
Wrenczyca Mata und '/, km nordéstlich davon ein Probeschacht, 
wo auf einer Halde von hellgrauem, sehr sandigem weif- 
glimmerigem Ton in Stiicken von graulichbraunem, sehr sandigem, 
kalkigem Sphiarosiderit mehrere Exemplare von Ostrea Knorri 
sich vorfanden. Es ist daher méglich, daS auch dieser Fundort 
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zur compressa-Zone gehdrt, obgleich diese Muschel bei uns auch 
in der nachsten Zone (allerdings nur in einem Exemplar) ge- 
funden worden ist. 

Uber das Vorkommen der compressa- Zone bei Wrenczyca 
Wielka im Tale Wilezy Dot und bei Gorzelnia ist schon friher 
gesagt worden. Vielleicht gehdren hierher auch die palaontologisch 
ungeniigend charakterisierten Schachte nordwestlich des Dorfes 
Wydra, in dessen Nahe. Dieses Dorf liegt etwas nordwestlicher 
als Gorzelnia. 

In Gnaszyn, nérdlich vom Dorfe, waren yor noch nicht so 
langer Zeit Grubenarbeiten im Gange. 

Auf der nérdlich von der ehemaligen Bahn Gnaszyn-Hojki 
gelegenen und etwa 1 km von der Station Gnaszyn (lings dieses 
Weges gerechnet) entfernten Grube der Czenstochauer Berg- 
bauenden Gesellschaft habe ich folgendes Profil notiert: 

14) bis12m Schwimmsand (Kuzawka). 
ft pee Harter Lon: 
12) 0,25 m GroSe Knollen von mehr und minder dunkel- 

braunem sandigem Spharosiderit. 
hijo sm —Elarter Lon. 
10) 0,18 m Knollen von graulich- und roétlich-braunem 

Spharosiderit, reich an weiBen Oolithkérnern, 
stellenweise in hellgrauen, gelblichkérnigen 
Oolith titbergehend. AuBerlich mit griinlich- 
grauer sandigkalkiger toniger Rinde. 

9) 0,30 m Grauerkalkiger Ton mit vielfeinem organischem 
kalkigem Detritus. 

Bank von dunkelbraunem sandigem Sphiro- 
siderit mit zerstreuten gelblichen Oolith- 
k6rnern. 

7) 0,68 m Grauer, etwas sandiger, kalkiger Ton mit sehr 
viel Detritus (hauptsachlich Crinoiden-Stiel- 
glieder). Htwain der Mitte der Dicke dieser 
Schicht geht der Ton in grauen Kalksandstein 
uber oder enthalt Knollen von grauem, sandig- 
kalkigem tonigem Spharosiderit. 

Knollen von dunkelgraulichbraunem sandigem 

Spharosiderit, mit kalkigem Detritus im 
duBeren Teil. Enthalt manchmal im Zentrum 
Calcitadern und geht in briaunlichgrauen 
Kalkstein iiber. 

5) 0,78 m Grauer sandigkalkiger Ton mit feinem Detritus 
und kleinen oolithischen Sphirosiderit- 
knollen. 

8) 0,18 =) 

6) 0,14 B 
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4) 0,14 m Bank von dunkelbraunem sandigen Sphiro- 
siderit mit zerstreuten gelblichen Oolith- 
k6rnern. 

304m. ghlarter “ent 
2) 0,12 m Bank von Sphirosiderit. 
1) Tiefer ~ Weicher ,schwarzer® on: 

In situ gesehen und gemessen habe ich die Schichten 
Nr. 4—10. Die iibrigen, von denen noch die Knollen Nr. 12 
auf Haufen zu sehen waren, wurden nicht mehr gefordert und 
sind daher nur nach den Angaben des Gruben-Aufsehers notiert. 
Park. compressa habe ich hier in herausgebrochenen Erzbank- 
stiicken (also Nr. 4) sowie als feine Haut auf Ton gesehen. 
Auf alten Halden herum ist sie sehr haufig. 

Dieses Profil mit Lojki und Gorzelnia vergleichend, nehme 
ich die Zugehérigkeit der Schichten Nr. 4—10 zur compressa- 
Zone an. Die Machtigkeit dieser Gruppe hier, gleich 2,40 m, 
steht in der Mitte zwischen derselben fiir Lojki und Gorzelnia. 

Nr. 12 entspricht keiner Schicht von Lojki und Gorzelnia; 

nach Vergleich mit Poraj ,Piotr“ (vergl. unten) aber ist es 
nicht unwahrscheinlich, daB diese Knollen schon der tenuiplicatus- 
Zone gehéren, der auf alten Halden in der Nahe zu finden ist. 

Nr. 2 dagegen k6nnte der Schicht Nr. 5 von Hojki und der 
entsprechenden von Gorzelnia gleichgestellt werden und wirde 
der Parkinsoni-Zone zuzurechnen sein. 

Weiter nach Stidost wird die compressa-Zone durch einzelne 
Funde des Zonen-Ammonits bei Kawodrza Gorna und Vorwerk 
Bleszno angedeutet (vergl. das S. 256 Gesagte)'). 

') vy. Sremirapzkr (Geol. ziem polskich [, 1903, S. 316) nimmt das 
Vorkommen von unterem Bathonien, der Zone von Oppelia fusca, in 
Konopiska an und fihrt, nach der Zeuscunerschen Sammlung, von hier 
Oppelia fusca und Park. wuerttembergica Orr. (= compressa Qu.) an. 
Ohne die Méglichkeit einer Insel entsprechender Schichten bei Konopiska 
absolut leugnen zu wollen, méchte ich doch bemerken, daf die in 
Frage stehende Opp. fusca nach der Etikette aus der friiheren Grube 
Mosty stammt, die nach Zeuscuner an der in Vergle'ch zu Renkszowice 
entgegengesetzten (also nérdlichen) Seite von Konopiska gelegen war, 
d. h. in einer Gegend, wo die Parkinsoni-Zone zu oberst ansteht. Dazu 
charakterisiert er sie durch Amm. Garantianum und Amm. Parkinsoni; 
die Grube war also von demselben Typus wie die jetzigen dort. Darin 
kommt aber mit Park. Parkinsoni zusammen eine der Opp. aspidoides 
und fusca ahnliche Oppelia aus der subradiata-Reihe vor (vergl. 8. 87), 
zu der vielleicht auch die Zeuscnnersche Opp. fusca gehoren kénnte, 
umsomehr, als auch die von vy. SiemrrapzKr aus gleicher Sammlung mit 
ihr zitierte Park. Garantiana ebenfalls aus der Grube Mosty stammt, 
und, obgleich sie dieser Bestimmung sehr méglich nicht entspricht 
(vergl. 5S. 219), so kann sie wiederum keine Park. compressa sein, deutet 
also auf tiefere Schichten. Was nun Park. wuerttembergica (compressa) 
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Dazwischen, auf der Grube der Czenstochauer Bergbauenden 
Gesellschaft Sabinow, wo in ca. 2m grauem Ton 1 bis 3 
Schichten Knollenspharosiderit abgebaut wurden, kommt Park. 
compressa sehr hiufig vor. Die Fauna gehért hier aber auBer 
ihrer Zone noch der Zone des Per. tenuiplicatus an, und es 
konnte nicht mehr festgestellt werden, welche Schicht zu dieser 
oder jener Zone gehort. 

Bei Huta Stara kommt Park. compressa hiufig auf Erzstapeln 
in der Nahe der Kolonie, vor und dicht daneben wurde in 
meiner Gegenwart ein Tagbau angelegt, der folgendes Profil 
zeigte: 

6) 0,20 m Mutterboden. 
5) 0,45 m Hellgrauer (mit gelbem) Ton. 
4) 0,80 m Grauer kalkiger Ton mit zerstreuten Knollen 

von dunkelbraunem, z. T. weifoolithischem 

Spharosiderit, der in Limonit iibergeht. 
3) 0,08 m Bank von dunkelbraunem Sphirosiderit, zer- 

triimmert, in Limonit tibergehend. 

2) 0,15 m Grauer (mit gelb) kalkiger Ton. 
1) 008 m_ Sphirosiderit-Bank wie Nr. 3. 
Park. compressa habe ich in den Knollen aus Nr. 4 gefunden; 

in Nr. 3 ein Ammonit-Bruchstiick, das sehr gut dem glatt 

gewordenen Teil von Park. compressa entsprechen kénnte. 
Noch weiter nach Siidost ist die compressa- Zone von Probe- 

schiichten Hultschinski’s bei der Station ,Poraj“ der Warschau- 
Wiener Bahn, im Walde nordéstlich von der Station, auf den 

Konzessionen ,Piotr* und , Wanda‘ aufgeschlossen worden.') 
Hier hat mein Sammler wihrend der Arbeit folgende Profile 

aufgenommen: 

Konzession ,Piotr“, Schacht Nr. 1. 

10) 0,98 m_ Hellgraulicher loser Sand. 
9) 0,52 m Hellgrauer (mit rostgelb) sandiger Ton. 
8) 0,30 m Grauer (mit braungelb) sandiger Ton mit 

. weissem Glimmer. 

aus Konopiska betrifit, so diirfte sie vielleicht, da Zevscuner dafiir keine 
nihere Fundortsangabe (z B. Grube) macht und ihr Gestein zu 
Konopiska nicht paSt, aus irgendeinem yon Konopiska nicht weit ent- 
ferntem Orte, wo aber die compressa-Zone schon yorkommnt, also etwa 
aus der Niihe von Gnaszyn stammen. 

1) Nérdlich von diesen Schichten wurden durch Probeschachte 
derselben Firma dunkelyraue Tone mit Knollenerzen auf den Konzes- 
sionen ,Magdalina* und ,Tadeurz® festgestellt. Fossilien warden nicht 
gefunden, und konnte die Zone fiir diese Schichten nicht festgestellt 
werden. 
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7) 2,20 m Braunlichdunkelgrauer sandigkalkiger Ton mit 
viel weiBem Glimmer. 

6) 0,10 m Knollen von braungrauem Spharosiderit, auBen 
toniger, im Innern mit Calcitmehl und Zink- 
blende fiihrenden Spalten. 

5) 0,70 m Grauer sandig-kalkiger Ton mit weifem 
Glimmer und kalkigem Detritus. 

4) 0,11 m Knollen von graulich- und rétlich-braunem 
sandigem Spharosiderit mit Calcitmehl und 
Zinkblende fiihrenden Spalten und chondri- 
tischen Abdriicken. 

3) 0,60 m Grauer sandigkalkiger Ton. 
2) 0,53 m Bank von graéulichbraunem Spharosiderit und 

grauem (aber auch hellgrauem und gelb- 
braunem) kalkigem Sandstein. Durch dabei- 
hegende Knollen kann die Schicht bis zu 
1 m dick werden. 

1) Gegraben bis 1,46 m_ Sehr heller grauer tonigkalkiger 
Sand. 

Konzession Wanda, Schacht Nr. 1. 

7) 1,90 m_ Hellgelblicher loser Sand. 
6) 2,10 m Braunlichdunkelgrauer sandiger, etwas kalkiger 

Ton mit wei8em Glimmer und viel Schalen- 
detritus. 

5) 0,18 m Bank von braunem sandigem Spharosiderit mit 
viel feinem Detritus. 

4) 1,37 m Grauer (verschiedener Schattierung) kalkiger 
Sandstein, z. T. hart, z. T. weich, tonig resp. 
von tonigkalkigem Sande ersetzt. 

3) 0,28 m Bank von braunem sandigem Spharosiderit mit 
viel kalkigem Detritus. 

2) 0,72 m Hellgrauer kalkiger Sandstein. 
1) Gebohrt bis 2,50 m Dunkelgrauer Ton. 

Ich michte die Bank Nr. 2 in ,Piotr* und Nr. 5 in 
» Wanda“, die in beiden Fallen auf dicker sandiger Unterlage 
liegt, auch in beiden Fallen fiir die gleiche halten. Dann wird 
das Profil ,Piotr“ durch Nr. 1—83 desjenigen von Wanda nach 
unten erginzt. Park. compressa ist in der Bank Nr. 2 (,,Piotr“) 
bezw. Nr. 5 (Wanda) sehr haufig, kommt aber auch in Nr. 2 
uud 4 von , Wanda“ vor. Die Knollen Nr. 4 (,,Piotr“), Schacht 
Nr. 2 enthalten Per. tenuiplicatus. 

Wir haben also vor uns einen 2,50 m michtigen Komplex, 
der eine Fauna der compressa-Zone enthailt und gleich unter der 
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tenutplicatus-Zone liegt. Ich halte es fiir wahrscheinlich, dad 
er dem ungefahr gleich machtigen, uns schon bekannten Komplex 
mit 4 Krzbanken der compressa-Zone entspricht. Im vorliegenden 
Falle haben wir allerdings nur 2 Hrzbinke, dies kann aber 
sehr gut aus anderen Faciesverhaltnissen — hier herrscht die 

-sandige, dort die tonige vor — erklarlich sein. Dann wiirden 
die dariiber liegenden jurassischen Schichten!) von Poraj der 
Schicht Nr. 15 von Hojki usw. entsprechen, und die geringe Ent- 
fernung zwischen den Schichten Nr. 4 und Nr. 2 in ,Piotr“ 
wiirde zeigen, daB die ganze oder wenigstens fast die ganze 
Schicht Nr. 15 dort schon der tenuiplicatus-Zone zugerechnet 
werden muB. 

Weiter nach SO finden wir die compressa-Zone erst 8 km 
von Poraj entfernt bei Wysoka Lelowska in einem von der 
Czenstochauer Bergbauenden Gesellschaft nordwestlich vom Dorfe 
angelegten Versuchsschachte. Leider wurde dabei das Profil blof 
im oOberen und unteren, nicht aber im mittleren Teile notiert. 

Der untere Teil, fiir den ich alle Proben erhalten habe, ist 
4,75 m michtig und weist eine vorherrschend graue Schichten- 
folge auf, die dem Gesamtprofil von Poraj (exkl. Nr. 1 (,, Wanda‘“)) 
sowohl nach der Qualitaét der Schichten als auch nach ihrer 
gegenseitigen Lage sehr gut parallelisiert werden kann?); nur 
tritt der Sandgehalt der Gesteine noch mehr in den Vordergrund, 
der Hisengehalt dagegen zuriick. 

Auf der Halde habe ich Park. compressa in graulichbraunem 
sandigem Sphirosiderit gefunden, der aus einer Nr. 2 von Poraj 
(,,Piotr“) entsprechenden Sphiarosideritbank stammen mu8, und 
auferdem in grauem Sandstein, dessen Lage im Profil, da es 
mehrere Sandsteine enthalt, nicht nachzuweisen ist. 

Auf der Grube Skatka, 19 km siiddstlich von Poraj ist 
Park. compressa auf den alten Halden der Konzessionen , Zel“ 

und ,Agata“ sehr haufig; doch habe ich leider keine Angaben 
iiber die Schichtenfolge hier erhalten kénnen. Bei den neuen 
Grubenarbeiten (verg]. S. 243 und 281—283) ist Park. compressa 
— wahrscheinlich auch ihre Zone — nicht getroffen worden. 

Ks ist sehr wahrscheinlich, daf diese Zone auch in Rudniki, 
sudlich von Skatka ansteht, doch findet man jetzt nicht mehr 
viel Versteinerungen auf der gleichnamigen alten Grube und 
habe ich von da keine Zonenfossilien. 

1) D. h. alle Schichten mit Ausnahme von Nr. 10 (,Piotr“) und 
Nr. 7 (,, Wanda‘). 

*) Nur ist hier die Erzbank Nr. 3 von Poraj-Wanda durch eine 
Schicht von Sandsteinknollen vertreten, und zwischen Nr. 2 und 3 schiebt 
sich eine 0,40 m dicke Schicht grauen sandigen Tones ein. 
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‘Uber dieselbe Zone in Losnice und Kromotéw ist schon 
friiher gesagt worden. 

Vielleicht gehért zu ihr auch die oberste Hrzschicht der 
Grube Bzéw und der beiden mit ihr erwahnten Ziegeleien. 

Ganz isoliert liegt mitten in Triasablagerungen eine kleine 
Insel unserer erzfiihrenden Tone éstlich von Poremba Mrzygtodska, 
nérdlich von Kierszula an der Chaussee Poremba Mrz.—Zawercie. 
Hier war eine Grube angelegt, der Spharosiderit ist dunkelgrau 
mit weifen und gelblichen Oolith-Koérnern, der Ton dunkelgrau, 
kalkig, weiSglimmerig. Dieser Fundort ist von Roemer erwahnt 
worden, seine lossilien lassen aber keine Zonenbestimmung zu, 
ebensowenig wie die von MicHALsKI gesammelten und die 
meinigen. 

SIEMIRADZKI zitiert, nach ZEUSCHNERS Sammlung, getrennt: 
Poremba und Kierszula, es scheint sich aber nur um eine ungleich- 
artige Benennung desselben, zwischen beiden Dérfern gelegenen 
Fundortes zu handeln. Wenigstens gibt Ropmer seinen Fundort 
als den einzigen in der Umgebung an, und dicht bei Kierszula 
habe ich nur auf Keuperkohle angelegte Schachte gesehen. 

SremrraApzx1 fihrt nach der ZeuscuNerschen Sammlung von 
hier Parkinsonia sp. (Poremba Mrz.) und Perisph. aurigerus (Kiers- 
zula) an. Sollten beide aus einer Zone stammen, so wiirde es 
die compressa-Zone sein, weil in ihr Parkinsonia ausstirbt und 
Per. aurigerus zum ersten Male erscheint. Doch muf man be- 
merken, daB in allen erwahnten Sammlungen von Poremba 
Mrzyegtodska Cyclocrinus macrocephalus vorhanden ist, der in 
unserem Gebiete nur aus der Zone des Macroceph. aff. Morrisi, 
die ebenfalls noch Per. aurigerus fiihrt, bekannt geworden ist. 

5. Zone des Perisphinctes tenuiplicatus BRAUNS. 

Solch eine Zone ist bisher tiberhaupt nicht aufgestellt 
worden. Aus Nordwestdeutschland wird dieser Ammonit aus 
dem unteren Bathonien im allgemeinen zitiert. Doch in unserem 
Gebiete kommt er, ohne héher oder tiefer zu steigen, in einem 
bestimmten Horizont in groBer Menge vor, was mich bewegt, 
eine Zone seines Namens wenigstens fiir diese Gegend auf- 
zustellen. 

Diese Zone fiihrt auBerdem in groBer Menge Pseudomonotis 
echinata, jedoch kommt diese auch héher und tiefer nicht selten 

vor. Von anderen [ossilien seien Opp. fusca und Ostrea Knorri 
erwihnt, die hierher aus der compressa-Zone heriibergehen, und 
die Astarte cordata, welche hier ihren Anfang nimmt und noch 
sehr selten ist; erst viel héher wird sie haufig. Parkinsonien 

gibt es hier nicht mehr. 
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Das Erz dieser Zone ist ein Spharosiderit sehr geringer 
Qualitét, der nirgends ausgebeutet, sondern bloB gelegentlich 
durch Probeschachte oder tiefere Schichten fordernde Anlagen 
durchteuft wird. 

Sie ist von mir z. T. dort, wo auch die vorige, von ihr 
tiberlagerte Zone vorkommt, festgestellt worden, z. T. nord- 
dstlich von deren nérdlicher Grenze in folgenden Orten: 
Kalej, Przysieka, Gorzelnia, Gnaszyn, Kawodrza Dolna, Sabinow, 
Choroh, Wysoka Lelowska (?), Skatka, Losnice, Kromotow. 

Als ein Beispiel fiir diese Zone kann der obere Teil des 
schon friiher gegebenen Profils von Hojki angefiihrt werden. 
Hier ist Per. tenuiplicatus in Nr. 16 vorhanden, zugleich auch 
Opp. fusca, Pseudomonotis echinata u. a.m. Nr. 17 hat nur 
einige zerdriickte Lamellibranchiaten geliefert, Nr. 18 dagegen, 
obgleich keine Ammoniten, so doch eine derjenigen der Schicht 
Nr. 16 recht ahnliche Fauna mit Pseudomonotis echinata in groBer 
Zahl. Die Knollen aus der Schicht Nr. 20 lieferten nur mehrere 
neutrale Formen. 

Nach dem tiber das Vorkommen von Per. tenuiplicatus bei 
Poraj Gesagten sind wir berechtigt, seine Zone in Hojki in der 
Schicht Nr. 15, und zwar schon nahe an Nr. 14 oder gar gleich 
tiber derselben anfangen zu lassen. Der Fauna nach zu urteilen, 
gehoren ihr nicht nur Nr. 16, sondern vieleicht auch Nr. 17 
und 18 an. Um einigermafen iiber die obere Grenze der Zone 
urteilen zu kénnen, wenden wir uns einem anderen Fundorte, 
einem Probeschacht der Huta Bankowa auf der Weide zwischen 
den Dorfern Wydra und Przysieka, nérdlich von Gorzelnia, zu. 

Auf der aus dunkelgrauem Tone bestehenden Halde fand 
ich viele Stiticke yon gréulich-rotbraunem, sehr sandigem Spharo- 
siderit mit viel kalkigem Detritus und etwas weiSem Glimmer. Darin 
steckt eine Menge von Per. tenuiplicatus und Pseudomonotis echinata. 

Das Protokoll lautet: 
10) 3m Schwimmsand (Kuzawka). 
9) 3m Sandiger Ton. 

8) 0,10 m_ Erzbank. 
7) 3,40—4,40m Ton. 
6) ?m Knollenerz, grau. 

5) 2—3m Grauer Ton. 
4) ?m Knollenerz, grau. 
3) 5m Grauer lon. 
2) 0,16—0,30 m LHrzbank, beiderseits von ,tonigem Sand- 

stein“ begleitet. 

1) 7,20—7,34 m Ton. 

oder mehr. 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 18 
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Das Erz mit Per. tenuiplicatus von der Halde gehért, da 
es kein Knollenerz ist und seine Stiicke dick genug sind, augen- 
scheinlich der unteren Erzbank an. Diese entspricht aber am 
ehesten — wenn man bedenkt, daf diese Erzbank auf einer 
dicken Tonlage hegt, und gleich siidlicher, bei Gorzelnia, 
unter einer dicken Tonlage die compressa-Zone auftritt — der 
Nr. 16 von Lojki. Wenn wir weiter die Veranderlichkeit 
der gegenseitigen Entfernung einzelner Schichten in Lojki usw. 
beriicksichtigen, kénnen wir auch Nr. 3, 4 und 5 von Wydra- 
Przysieka den NNr. 17, 18 und 19 von “ojki parallelisieren. 
Nr. 6 wiirde dann den Knollen entsprechen, die in “ojki im 
Sande der Nr. 20 sich erhalten haben. 

Auf der Halde habe ich ein ungerolltes Exemplar yon 
Macroc. aff. Morrisi gefunden. Da in der Nihe, etwas nordwest- 
licher, bei Kalej, seine Zone, wie auch fast tiberall, durch Erz- 
banke vertreten ist, so stammt er wahrscheinlich hier aus 

Nr. 8. Dann ware, auch das Profil von Lojki beriicksichtigend, 
fiir die tenwiplicatus- Zone eine ca. 20—25 m betragende Mach- 
tigkeit annehmbar. 

Gehen wir zur topographischen Ubersicht der Zone iiber. 
Ihr nérdlichster Fundort befindet sich beim Dorfe Kalej, 1/, 

km nérdlicher seines westlichen Endes, etwas éstlicher des Waldes 
des groBfiirstlichen Gutes ,Ostrowy“, wo sie in einem Probe- 
schacht der Czenstochauer Bergbauenden Gesellschaft aufge- 
schlossen wurde. Mein Sammler konnte wahrend des Abteufens 
des Schachtes alle Proben nehmen, Fossilien schichtweise sam- 
meln und das Protokoll erhalten. Daraus ergibt sich folgendes Bild: 

19) 0,30 m Mutterboden. 
18) 0,75 m_ Blag-griinlichgrauer toniger Sand. 
17) 0,385 m Sehr sandiger Ton gleicher Farbe, z. T. rostig. 
16) 0,20m _ Dichtgelegene Stiicke (zertriimmerte Bank?) 

von dunklem, briunlich-grauem stark in Li- 
monit tibergehendem sandigem Sphaerosiderit. 

15) 3,50m Dunkelgrauer, etwas kalkigsandiger und weif- 
glimmeriger Ton. 

14) 0,12 m_ Knollen yon schwarzgrauem, braunwerdendem 
Spharosiderit. 

13) 0,50 m Ton wie Nr. 15, aber weniger dunkel und sandig. 
12) 0,08 m Knollen von braunem, graugeadertem Spharo- 

siderit. 
11) 630m Ton-wie Nr. 13. 
10) 0,09 m_ Knollen von braunem, sehr tonigem Spharo- 

siderit mit wei8em Calcitmehl und Zinkblende 
auf Spalten. 
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9) 0,21 m Grauer weicher kalkigtoniger Sandstein mit 
Schalendedritus. | 

8) 0,20m Braungrauer harter kalkiger eisenhaltiger Sand- 
stein (,, Hrz“). 

7) 5,99 m Grauer weicher kalkigtoniger Sandstein. 
6) 0,31 m Wie Nr. 7, doch harter. 
50,29 me Wie Nr. 8'(, Krz*). 
4) 0,10 m Grauer harter sandigkalkiger Ton. 
3) 0,23 m Sandstein wie Nr. 5, doch weniger braun, hart 

und eisenhaltig. 
2) 7,25 m Grauer sandigkalkiger weiSglimmeriger Ton. 
1) 0,12 m Sandstein wie Nr. 3. 

Schicht Nr. 9 enthilt viel Per. tenuiplicatus, Nr. 8 fast gar 
nicht, dafiir viel Psewdomonotis echinata und lieferte eine Opp. 
fusca. Diese beiden Schichten rechne ich zur tenuiplicatus-Zone. 

Schicht Nr. 16 lieferte nur eine neutrale Fauna, ist aber 
ihrem Habitus nach dem bankformigen Erze der Zone des 
Maer. aff. Morrisi, wie es ebenfalls in Kalej an einem anderen 
Orte vorhanden ist, recht ahnlich und ist von Nrn. 8—9 eben- 

soweit (ca. 11 m) entfernt wie Nr. 8 und Nr. 2 in Wydra- 
Przysieka. Ich halte sie daher fiir wahrscheinlich zur aff.- 
Morrisi-Zone gehérend. 

Die Schichten unterhalb Nr. 16 sind nur z. T. fossilfiihrend, 
ohne Zonenformen. Jedoch ist Psewdomonotis echinata aus Schicht 
Nr. 3 zu erwaihnen. Im ganzen glaube ich annehmen zu kiénnen, 
da8 das beschriebene Profil dem Profil von Wydra-Przysieka 
bezw. dem oberen Teil von 4ojki entspricht, davon durch 
eine gréfere Anzahl von Knollen-Erzen in seinem oberen Teil 
und Auftreten von Sandsteinen im unteren Teil abweichend. 

Weiter, siiddstlicher von Wydra-Przysieka, fand ich Erz 
mit Per. tenuiplicatus auf der Halde des nérdlicheren von den 
beiden Schichten mit Park.-compressa-Zone bei Gorzelnia, wo 
es aus dem im Protokoll an der oberen Grenze des grauen 
Tones angegebenen Erze stammen muB') (vgl. S. 264), und in Lojki, 
wo groBere Stiicke von Erz mit Per. tenuiplicatus (ganz gleichem 
wie bei Wydra-Przysieka) gelegentlich der Anlage von Schichten 
fir tiefere Erze gefordert werden. Genau dieselbe Fauna mit 

") Dieses ,,gelbe“ Erz ist 10 m tiber dem oberen Erze der com- 
pressa-Zone angegeben, doch blof aut einer Seite des Schachtes. Uber 
dem dasselbe enthaltenden grauen Ton ist Ton mit Sand, darunter eine 
Zwischenlage von wasserfihrendem Sand. Ich halte es fir nicht un- 
moglich, da das betreffende Erz sich hier nicht mehr in urspringlicher 
Lage befindet. 

13 
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Per. tenuiplicatus ist auf der Halde eines 1 km nérdlich von 
Gnaszyn liegenden alten Probeschachtes gefunden worden. 

Wahrscheinlich gehéren zur selben Zone die oberen Knollen 
des schon angefithrten Profils von Gnaszyn, um so mehr, als 
Per. tenuiplicatus auf alten Halden in der Nahe vorkommt. 

Sodann fand ich Per. tenuiplicatus und Pseudomonotis echinata 
bei Kawodza Dolna auf der Halde eines Probeschachtes zwischen 
der Herby—Kielce-Bahn und einer siidlich davon gelegenen 
Ziegelei, etwas dstlicher von der friiheren Haltestelle , Kawodrza“. 
Per. tenuiplicatus kommt auch auf der Grube ,Sabinow“ vor, 
doch konnte die Lage der entsprechenden Schichten weder 
hier noch dort festgestellt werden. 

Uber das Vorkommen des Per. lena bei Poraj ist 
schon friher gesprochen worden. 

Ein Probeschacht von Hultschinski, der nahe und sitidwest- 
lich vom herrschaftlichen Hause in Choron angelegt wurde, ent- 
halt die Zonen des Per. tenuiplicatus und Maer. aff. Morrisi 
zugleich. Die am Schachte in Reihenfolge gelegten Proben 
waren vor meiner Ankunft leider in Unordnung geraten, so dab 
trotz dem Vorhandensein eines von meinem Sammler aufge- 
stellten Protokolls nicht mehr ganz sicher war, welchen Schichten 
die einzelnen Probehaufen entsprechen. Doch unter Zuhilfenahme 
des Profils eines andern, nérdlich vom selben Hause angelegten 
Schachtes, der zwar noch die aff.-Morrisi-Zone, aber keine tenut- 
plicatus-Zone mehr aufweist, laBt sich als das Wahrscheinlichste 
annehmen, daf die gelbbraunen, nach aufen zu grauen und 
sandigen Spharosideritknollen aus dem siidlichen Schachte, die 
an Per. tenuiplicatus reich sind und auch Pseud. echinata fihren, 
einer Schicht entsprechen miissen, die ca. 10 m tiefer als die 
untere der Macr. aff. Morrisi fihrenden Schichten hegt. Aber 
auch eine noch 13,70 m tiefer gelegene Hrzbank kénnte 
ihrem Habitus nach eher dem Gesteine der tenuiplicatus-Zone 
von Lojki usw. entsprechen als den compressa-Krzen, die jedoch 
hier schon nahe sein miissen. Die Miachtigkeit der tenuiplicatus- 
Zone ware dann hier ungefihr ebenso groB wie dort. 

Bei Wysoka Lelowska mu8 diese Zone auch vorhanden sein. 
Dazu waren die Tone mit zwei Knollenerzschichten, welche wir 
dort oberhalb der compressa-Schichten gesehen haben, zu rechnen, 
aber zum grofen Teil kame sie auf den nicht notierten mittleren 

Teil des auf S. 271 besprochenen Probeschachtes. 
Weiter siidéstlich kommt Per. tenuiplicatus nicht selten auf 

Halden von Skatka, Losnice, Kromoléw vor. Diese Zone dirfte 
noch in den Ziegelei-Gruben bei Ogrodzieniec vorhanden sein. 
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6. Zone des Macrocephalites aff. Morrisi Opp. 

Obgleich eine solche Zone in geologischen Handbiichern 
nicht erwihnt wird, so wurde doch schon in der Literatur 
darauf hingewiesen, da8 Macr. Morrisi firs obere Bathonien im 
nordlichen Jura der Schweiz als Zonenammonit gelten kann’). 

Nach der Sammlung von ZeuscHNER wird er von y. SIEMI- 
RADZKI aus Zakrzew, Choron und Ciengowice zitiert; doch er- 
wiesen sich die vielen Exemplare, welche ich neben anderen, vor 
allem meiner eigenen Sammlung untersuchen konnte, nicht als 
seine typische Form, sondern als ihm verwandte, und zwar 
z. T. sehr nahe Formen, die in einem bestimmten Horizonte 
auftreten. Die entsprechenden Schichten, welche, soviel muir 
bekannt”), nur einen Teil des oberen Bathonien ausmachen 
und durch kein anderes Fossil charakterisiert werden kiénnen, 

bezeichne ich als Zone des Maer. aif. Morrisi. 
AuBer dieser Form kommt, aber seltener, Steph. subcon- 

tractum M. et L. vor, der bei uns aus anderen Horizonten eben- 
falls nicht bekannt ist; dann, und sehr haufig, die nicht héher 

gehende Opp. fusca. Von Lamellibranchiaten sei die Astarte aif. 
cordata erwihnt, die einen Ubergang zur echten Astarte cordata 
bildet, welche, abgesehen vom seltenen Vorkommen in der 
ienuiplicatus-Zone, bloB héher gefunden worden ist. Diese Uber- 
gangsform steht dem Typus schon manchmal sehr nahe. | 

Diese Zone tiberdeckt z. T. die vorige, z. T. tritt sie weiter 
nordéstlich auf. Ich habe sie an folgenden Orten feststellen kGnnen: 
Zwierzyniec (bei Krzepice), Tiergarten des groBfirstlichen Gutes 
,Ostrowy* (bei Klobucko), Grodzisko, Kalej, Przysieka, Bleszno, 
Choron, Wiodowice (,,Pasieki* und , Kamilla‘), Skatka, Losnice, 
Kromolow, Poremba Mrzygtodzka (?). 

Der typischste Fundort war Grodzisko, wo das Erz dieser 
Zone allein auf der Grube der Huta Bankowa zwischen dem 
FliiBchen Czarna Oksa und dem Wege von Grodzisko nach 
Klobucko gewonnen wurde. 

Nach den Gruben-Protokollen zu urteilen, lag die obere 
Erzbank, abhangig von Verwerfungen, 6—20m tief. Dariiber 
lagerte dunkelgrauer Ton mit Sand darauf. Tiefer kam noch 
eine auf dunkelgrauem Ton lagernde Erzbank und 2 Schichten 
Knollenerz in gleichem Ton zwischen den beiden Erzbanken. 
Alle diese Erzbildungen mit ihren Zwischenschichten zusammen 

1) Mtutperc, M.: Vorl. Mitt. ab. d. Stratigraphie d. braun. Jura 
i. nordschweizerischen Jura-Gebirge. Ecl. geol. Helvet. 6, 1900. 

2) Hoher im Bathonien vorkommende Macrocephaliten sind meist 
zerdriickt, doch, sofern spezifisch bestimmbar, sind es keine WV. aff. Morrisi. 
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hatten eine Miachtigkeit von ca. 1 m, wobei die Erzbanke nicht 
uber 0,30 m, die Knollen noch weniger stark waren. 

Der Ton ist sehr dunkel, braéunlichgrau, das Erz ein dunkel- 
grauer, auch braunlichgrauer Spharosiderit mit weifen und gelben 
Oolithkérnern und z. T. mit Calcitadern. Die Banke und 
Knollen zeigen meist krause Oberflachen. 

Diese Grube war sehr fossilreich, wobei die Ammoniten 
mit Perlmutter erhalten waren. Die haufigsten Ammoniten 
waren Macr. aff. Morrisi und Opp. fusca, beide in mehreren 
Formen. Im iibrigen war die Fauna besonders an Belemniten 
und Gastropoden reich. 

Uber die Verteilung der Versteinerungen in der Schichten- 
folge konnte, da die Grube nicht mehr im Gange war, leider 
nichts festgestellt werden. Doch ist am wahrscheinlichsten — 
und dies wird durch andere Profile bestatigt —, daB alle ihre 
Schichten der in Frage stehenden Zone angehdoren. 

Um das Verhaltnis der letzteren zu anderen Zonen zu ver- 
anschaulichen, gehen wir zu den Profilen der beiden yon Huta 
Bankowa im Dorfe Kale} beiderseits des Weges nach Pierzchno, 
nérdlich der Dorfstra8e angelegten Probe-Schichten iiber. 

Aus dem Protokoll und den noch in richtiger Reihenfolge 
liegenden Erz-Probehaufen des westlichen Schachtes ergibt sich 
foleende Zusammenstellung: | 

13) 3m Gelber Sand. 
12) 1m Schwimmsand (KuZawka). 
i138) 5,50 m Grauer Ton. 
10) 0,13 m Bank von braungelbem sandigem Sphiro- 

siderit mit Pyrit-Hinschliissen. Der 
Spharosiderit ist z. T. in Limonit mit 
traubenformiger Oberflache itberge- 
gangen. 

9) 9,25 m Grauer Ton. Diese Schicht wird oben 
von kleinen Knollen begleitet. 

8) 0,10 m Knollen von briunlichgrauem Spharo- 
siderit mit Calcitmehl auf Spalten. 

7) 1,45 m Grauer Ton. 
6) 0,20m Bank von _ rétlichbraunem sandigem 

Spharosiderit, der zur Oberflache in 
braungrauen kalkigen Sandstein tiber- 
geht. Er enthalt viele kleine Muscheln 
und wird oben von kleinen Knollen 
begleitet. 

5) 14,30 m Grauer Ton. 
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4) 0,10—0,15 m Bank von dunkelgrauem Spharosiderit 
mit weiBen Oolithkornern, Calcitadern 
und mit z. T. krauser Oberfliche. 

3) 0,60 m Grauer Ton. 
2) 0,15--0,20 m Bank von grauem Spharosiderit mit z. T. 

krausen Oberflachen. 
1) Gebohrt bis 2,80 m Grauer Ton. 

Die Hauptmasse der Halde besteht aus einem braunlich- 
dunkelgrauem sandigem, weiBglimmerigem Ton, der sehr viele 
Fossilien enthalt, die jedoch, auSer den Belemniten, sehr leicht 
zerstorbar sind; Leitformen habe ich darin nicht gefunden. 
Maer. aff. Morrisi wurde im Erze Nr. 2 und 4 gefunden, auch 
sonst ist der Habitus und die Fauna dieser Erze denjenigen 
von Grodzisko auBerordentlich ahnlich. 

Die héheren Schichten fiihren blo8 neutrale Formen, nur Nr.10 
scheint, da er ein Opp. aff. latilobata ahnliches Bruchstiick ge- 
hefert hat, der naichsten Zone anzugehdren. Aber wir werden 
weiter unten zeigen, daf letztere schon mit Nr. 6 anfangt. 

Der éstliche Schacht enthalt dieselben beiden unteren Hrz- 
banke, jedoch wird Nr. 6 nicht von Knollen begleitet und Nr. 10 
ist nicht vorhanden, weil die jurassischen Tone hier unterhalb 
ihres Horizontes ausstreichen. Auf der Halde habe ich hier u. a. 
Macr. aff. Morrisi gefunden. 

In dem schon vorher erwihnten Probeschachte nérdlich 
des herrschaftlichen Hauses in Choron war, dem Protokoll nach, 
solche Schichtenfolge vorhanden!): 

28) ca. 2,50m Gelber Sand mit Kalkstein-Grus. 
27) 0,15 m Sandstein, unter dem Wasser heraus- 

kommt. 
26) 1,35m Gelber Sand. 
25) 2m Schwarze Erde (?). 
24) 0,80 m Ton, grau. 
23) 0,10 m Knollenerz. 
22) oO) hone forau. 
21) 0,08 m_ Knollenerz. 
20) Zoe mon, grau, 
19) 0,06—0,08 m_ Knollenerz. 
18) 4.02 m Ton, grau. 
17) 0,08—0,10 m_ Erzbank. 
16) 1,60 m Ton, grau. 

1) Die Anlage des unteren Teils, Nr. 1—13, ist von meinem 
Sammler beaufsichtigt worden. Dagegen liegt Grund zur Annahme vor, 
dafi der héhere Teil in bezug auf Genauigkeit der MaBe zu wiinschen 
tibrig 1a Bt. 
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15) 0,06—0,08 m_ Knollenerz. 

14) 202 me Gms we nau 
13) 0,12—0,15 m Knollenerz. 
12) 1,05 m Ton, grau. 
11) 2m _ Knollenerz mit Sandstein. 
10) 6,70 m Ton, grau. 
9) 0,15 m Knollenerz. 
8) 1,90 m Ton, grau. 
0) 0,24 m Knollenerz. 
6) 2,81 m Ton, grau. 
5) 0,07 m_ Knollenerz, zerstreut. 
4) 0,43 m Ton, grau. 
3) 0,12 m Knollenerz, zerstreut. 
2) 5.1 Sam Lome onan 
1) Gebohrt bis 3,90 m Harter Ton, grau. 

Die Knollen Nr. 9 haben mehrere Exemplare von Macr. aff. 
Morrisi geliefert. Sie bestehen aus dunkelbraunem dichtem 
Spharosiderit mit Pyriteinschliissen und -krusten. Die Knollen 
Nr. 7 unterscheiden sich davon durch das Fehlen von Pyrit. 
Ich bin geneigt, diese 2 Schichten den Erzbinken der Zone des 
Macr. aff. Morrisi, die wir in Grodzisko und Kale] gesehen 
haben, zu parallelisieren. Weiter unten werden wir zeigen, 
daB dariiber, wenigstens mit Schicht Nr. 11, schon die nachste 
Zone anfangt. 

Das Alter der Schichten tiefer als Nr. 7 kann, mangels 
passender Versteinerungen, nicht genau bestimmt werden; sie 
kénnen ebensogut der in Frage stehenden Zone als auch der 
im stidwestlichen Schachte tiefer festgestellten tenuiplicatus-Zone 
angehéren. 

Gehen wir jetzt zu einer topographischen Ubersicht tiber. 
Der nordlichste Punkt, an dem ich diese Zone gefunden 

habe, legt beim nordwestlichen Ende der Ansiedlung Deski-Zwier- 
zyniec. Auf einem verschiitteten Tagbau am siidlichen Higel- 
fuBe fand ich ein Stick von anscheinend bankférmigem braun- 
lichgrauem Sphirosiderit mit Macr. aff. Morrist. Hoher hinauf 
kommen ahnliche Erzstiicke, aber fast fossillos und noch hoher 
soleche mit Fauna der niichstoberen serrigera-Zone vor. Ich 
nehme daher auch hier eine Aufeinanderlagerung der beiden 
Zonen an. 

irze, die genau wie diejenigen von Grodzisko aussehen 
und einen jungen Macr. aff. Morrisi geliefert haben, sind durch 
Probeschachte im groBfiirstlichen Tiergarten (des Gutes Ostrowy) 
zwischen Ktobucko und Grodzisko unweit des Dorfes Zakrzew 
gefordert worden. 
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Uber Grodzisko, Kale} und Wydra-Przysieka ist schon ge- 
niigend gesagt worden. 

Von einer Tongrube der Ziegelei Helman, */, km Ostlich 
vom Dorfe Bleszno, dicht an der Warschau— Wiener Bahn, habe 
ich 1 Exemplar von Maer. aff. Morrisi in Sphirosiderit erhalten, 
der genau dem Erze der Knollen mit diesem Ammonit in Choron 
entspricht. Die Grube wurde bei meiner Ankunft zu flach be- 
trieben, als daB man sich eine Vorstellung tiber die Schichten- 
folge hier machen kéunte. 

Inwieweit die Zone des Macr. aff. Morrisi in den im oberen 
Teile des Versuchsschachtes bei Wysoka Lelowska zuunterst 
liegenden Erzknollen-Schichten erblickt werden darf, wird im 
nachsten Kapitel besprochen werden. 

In der ,,Pasieki‘‘ genannten Gegend, die sich am FuBe des 
Krakau-Wieluner Zuges 1!/, km westlich vom Wege Wilodowice— 
xora-Wtodowska, von den beiden Orten ungefahr gleichweit 
entfernt, befindet, sah ich Spuren eines Tagebaues und etwas 
héher Halden alter Schichte. Auf einer derselben fand 
ich Steph. subcontractum und Sticke von Erz} das denjenigen 
yon Grodzisko und Kale} ‘thnlich ist. Auch hier glaube ich 
die Zone des Maer. aff. Morrisi annehmen zu kénnen. 

Von einem der neueren Schichte bei Skatka, die sich auf 
Konzession ,,Zel am nérdlichen Ende des westlichen Abfalls 
des Rndniker Berges befinden, hat mein Sammler folgendes 
Profil aufgenommen: 

24) 0,30 m Mutterboden. 
23) 0,60 m Ton, grau mit gelb. 
22) 0,03—0,06 m Stiicke von grauem Sphiarosiderit in 

Limonit-Schalen. 
21) 3,60 m Dunkler, braungrauer, etwas sandiger, 

kalkiger Ton. 
20) 0,03—0,05 m_ Knollen von graulich-gelbbraunem Spha- 

rosiderit mit weiBem Mehl und Zink- 
blende im Innern. Stellenweise kalk- 
haltig. 

19) 0,29 m Dunkelgrauer magerer kalkiger Ton mit 
kleinen Schalen und weifem Glimmer. 

18) 0,08—0,10 m Knollen von graubraunem Sphirosiderit. 
17) 0,86 m Ton wie Nr. 19. 
16) 0,06—0,10 m Bank von grauem tonig-kalkigem Sand- 

stein und gelbbraunem Sphirosiderit. 
15) 0,93 m Ton, wie Nr. 19. 
14) 0,07—0,10 m_ Knollen von dunkelbraungrauem Spharo- 

siderit mit Calcit. 
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13) 0,37 m Braungrauer magerer kalkiger Ton. 
12) 0,05—0,06 m_ Knollen von dunkelbraungrauem Spharo- 

siderit. 

11) 1,93 m Dunkler braunlich-grauer kalkiger Ton 
mit kleinen Muscheln. 

10) 0,28—0,30 m Flache Knollen von dunkelgrauem Spha- 
rosiderit mit Calcitadern. 

9) 0,30 m Dunkelgrauer magerer kalkiger Ton mit 
kleinen Muscheln. 

8) 0,01—0,02 m Bank von grauem, dunkel gestreiftem 
. und geflecktem Sphiarosiderit. 
7) 0,30 m Braunlich - dunkelgrauer magerer kal- 

kiger Ton. 
6) 0,03—0,05 m  Knollen von dunkelgrauem Sphiarosiderit 

mit weiBen Oolithkérnern und Zink- 
blende. 

5) 0,55 m Ton wie Nr. 9. 
4) 0,183—0,16 m Wie Nr. 6, doch ohne Zinkblende. 
3) 0326 m Sehr dunkler grauer magerer kalkiger 

Ton mit kleinen Muscheln. 
2) 0,10—0,17 m Bank von sehr dunklem grauem Spharo- 

siderit, begleitet von Knollen eines 
eisenhaltigen, hellgrauen und gelb- 
braunen, gelblichkérnigen Ooliths. 

1) Tiefer Ton, wie Nr. 3. 
Bei der Anlage des Schachtes wurden keine Leitfossilien 

gefunden, doch bei der Hrzgewinnung fanden die Arbeiter 
mehrere Exemplare von Maer. aff. Morrisi und Steph. subcon- 
tractum, und zwar stecken sie in Stiicken vom Erz, das mit dem- 
jenigen der Schichten Nr. 4—6 ganz identisch ist. Also diirfen 
wir diese beiden Schichten der betreffenden Zone zurechnen. 
Nr. 16 gehért, wie wir weiter unten sehen werden, der Zone 
der Opp. serrigera an. Die Schichten zwischen Nr. 6 u. 16 miissen 
einer der beiden Zonen angehdren. Ob Nr. 2 schon der tenwi- 
plicatus-Zone gehort, bleibt unentschieden. 

In einem Tagbau der Grube ,,Kamilla“, dstlich von 
dem bei der Garantianum- Zone beschriebenen, wurde von 
meinem Sammler ein Profil aufgenommen, welches zum Teil 
demjenigen von Skalka ,,Zel“ parallelisiert werden kann. Auch 
hier gibt es zwei benachbarte Lagen vom Erze derselben Farbe 
und Zusammensetzung wie Nr. 4 u. 6 von ,,Zel‘, aber bank- 
formig. Auch LErze, die davon ungefihr ebenso weit wie 
Nr. 2 u. 10 auf ,,Zel‘, sind vorhanden, und das untere von diesen 
ist, ebenso wie auf ,,Zel‘, von Oolithknollen tiberlagert, aber 
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hier wiederum bankférmig. Der Schicht Nr. 8 von ,,Zel* ent- 
sprechend schiebt sich eine diinne Schicht Ton mit kleinen 
oolithischen Erzknollen ein. Aber auf ,,Kamilla‘ treten noch 
iiberzahlige Erzbildungen auf: kleine oolithische Knollen zwischen 
den Nr. 4.u. 6 von ,,Zel‘* entsprechenden Schichten, sowie eine 
in Stiickchen zerfallene diinne Spharosideritschicht tber der 
Nr. 10 entsprechenden. Im ganzen jedoch iiberwiegt die Ahn- 
lichkeit die Unterschiede. Auf der Halde fand ich ein Bruch- 
stiick eines Macrocephaliten, der zu Maer. aff. Morrisi passen 
kénnte. Ich nehme mit Wahrscheinlichkeit an, da8B auch hier 

seine Zone antsteht. Der Tagbau ,,Kamilla* zeigt noch etwas 
tiefer als der besprochene Teil seines Profils eine weitere Erz- 
bank von braunlich - dunkelbraunem Sphirosiderit mit Calcit- 
und Pyritadern sowie mit Zinkblende’). 

Es ware sehr wichtig, die Profile von Skatka-,,Zel“ und 
Wiodowice-,,Kamilla‘ mit demjenigen vom Schachte Skalka- 

Agata“ zu kombinieren. Leider miissen dazwischen Schichten, 
die in diesen Profilen fehlen, vorhanden sein; denn sonst 
wiirde fiir die ‘tenuiplicatus- und compressa-Zonen so wenig 
Raum iibrig bleiben, wie es auch angesichts der sich in 
Skatka schon geltend machenden Auskeilung der erzfiihrenden 
Tone nicht angenommen werden kann. Doch braucht, bei der 
Auskeilung, dieser Zwischenkomplex auch nicht sehr dick zu sein. 

Weiter siiddstlich ist Maer. aff. Morrisi von Hosnice und 
Kromolow bekannt, nach den Sammlungen von Kontxrewicz und 
der Dosterscuitischen Sammlung der PreuBischen Geol. Landes- 
anstalt- In der ersten ist auch Steph. subcontractum, doch mit 
ungewissem Fundort (,,Rudniki oder Kromolow*) vorhanden. 

Dieselbe Zone ist wahrscheinlich aufgeschlossen in einem 
Teil der Ziegelei-Gruben bei Ogrodzieniec und vielleicht auf der 
Grube zwischen Poremba Mrzyglodska und Kierszula (vgl. S$. 272). 

7. Zone der Oppelia serrigera W AAG. 

Auf Grund eines Fundes von zwei Ammoniten: Opp. serri- 
gera Waac. und Opp. biflezuosa. Ors. hat Micuatski in Polen 
das obere Bathonien bezw. die Zone der Opp. aspidoides 
festgestellt?). Sowohl er als auch seine Nachfolger nahmen an, 

) Nordéstlich von diesem Tagbau, auf beiden Ufern eines FJiB- 
chens und bis zum westlichen FuBe des das Dorf Parkdészewice tragen- 
den Higels gibt es Schachte und Erze, die aus denselben Schichten 
Wie im Tagbau zu stammen scheinen, aber keine fiir irgend eine be- 
stimmte Zone charakteristische Versteinerungen geliefert haben. 

?) Die Griinde, warum ich die oberste Zone des Bathonien nicht 
als Zone der Upp. aspidoides bezeichne, sind S. 215 angegeben worden. 
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daB das so begriindete obere Bathonien nur durch den Hisen- 
oolith vertreten sei, der in SW-Polen das Bathonien nach oben 
abschlieBt; doch will ich zeigen, daB die Zone der Opp. serri- 
gera ihren Anfang tiefer nimmt. Will man den Artbegriff nicht 
zu eng fassen, so kann man zur Zone der Opp. serrigera den 
ganzen Komplex von erz- und _ sandsteinfiihrenden Tonen 
rechnen, der zwischen der Zone des Macr. aff. Morrisi und dem 
Callovien eingeschlossen ist. AuBer Opp. serrigera wird sie noch 
durch die tiefer bei uns nicht bekannte Lima gibbosa charak- 
terisiert. Diese Zone kann aber in zwei Abschnitte zerlegt 
werden: den oberen, der aus sandigen Tonen, Sanden, Sand- 
steinen, oolithischem Spharosiderit und Hisenoolith besteht, und 
den unteren, dem Sande und oolithische Bildungen fehlen. 

Der erste fiihrt die typische Form der Opp. serrigera WAAG.: 
nicht gro’, mit flachen Flanken, mit scharfer Skulptur, in er- 
wachsenem Zustande mit einem Kiel auf der siphonalen Seite. 
Mit ihr kommen noch Opp. biflecuosa Ors. und Opp. latilobata 
Waac. vor. Im unteren Teile ist diese typische Form sehr selten, 
ich besitze daraus nur ein Exemplar derselben. Gar nicht selten 
dafiir ist eine andere, héher selten vorkommende, viel gréfer 
werdende Form desselben Ammoniten mit mehr geblahten 
Flanken, mit sehr spat scharf werdender Skulptur (vorher sind 
die Rippen hauptsachlich in ihren siphonalen Teilen entwickelt), 
mit bis zu Ende einfach scharfer Siphonalseite'). Diese Varietat 
nenne ich Opp. serrigera var. heterocostata. Sie wird von einem 
Ammoniten begleitet, welcher der Opp. latilobata sowohl im 
Auferen, als in bezug auf Sutur sehr nahe steht, jedoch eine 
weniger scharfe Skulptur und keine Zuschirfung der einfach 
scharfen siphonalen Seite zeigt. Diese Form nenne ich vorlaufig 
Opp. aff. latilobata, wogegen man eine andere sowohl in den- 
selben Schichten als auch héher vorkommende Form Opp. 
pseudolatilobata nennen kénnte, weil dieselbe, auBerlich der 
Opp. latilobata sehr abnlich, zugleich eine ganz andere Sutur 
zeigt. ; 

Wir sehen somit, da ein scharfe Trennung der beiden 
Abschnitte nicht méglich ist. Doch mag, der Bequemlichkeit 
der Darstellung halber, als deren Grenze die untere Flache 
einer feinoolithischen Spharosideritbank gelten, als der untersten 
Schicht, in der die typische Form der Opp. serrigera nicht 
mehr selten ist. (Hs ist ein sehr sandiger dunkelgrauer oder 

1) Auch bei Waacen sieht man zwei ungefaihr in gleichem gegen- 
seitigen Verhiltnis stehende Varietaiten abgebildet (Fig. 7 u. 8), doch 
ist die Heterogenitat der Skulptur auf Fig. 8 weniger deutlich ausge- 
sprochen als an unseren Stiicken. 
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rétlich-dunkelbraungrauer Sphirosiderit, die Korner im ersten 
Falle gelbbraun, im zweiten weiflich.) Gehen wir jetzt zu einer 
Betrachtung der beiden Abschnitte im einzelnen iiber. 

A. Unterer Abschnitt. 

AuBer den erwahnten Ammoniten ist er durch massenhaftes 
Auftreten der Astarte cordata Trautscu., die im oberen Ab- 
schnitte viel seltener ist, charakterisiert. Hiiufig ist Per. pro- 
cerus SEEB.; Per. aurigerus Opp. ist hier nicht mehr typisch und 
zeigt Ubergiinge zu P. de Marii P. et B. 

Da die Erze dieses Komplexes wegen schlechter Qualitit 
oder zerstreuten Auftretens nicht abgebaut werden, so ist er 
hauptsichlich in Ziegeleigruben zu sehen und durch Probe- 
schachte durchteuft worden. Die Erze werden nur von den 
Ziegeleien gelegentlich an die Hiitten verkauft. 

Fundorte mit Opp. serrigera var. heterocostata oder mit 
deren Begleiter sind, in iiblicher Weise geordnet, folgende: 
Zwierzyniec, Teofilow, Mtynisko (bei Grodzisko), Szarlejka, 
Kawodrza Dolna, Lisieniez, Czenstochau, Brzeziny—Bleszno, 
Choron, Losnice. 

Jedoch wegen petrographischer, stratigraphischer und topo- 
eraphischer Ahnlichkeiten glaube ich hierher noch folgende rech- 
nen zu diirfen: Krzyworzeka, Rybno, Kalej, Bleszno, Wrzosowa,. 
Wysoka Lelowska, Jaworznik, Skatka, Kromolow und Bzow. 

Alle diese Fundorte zusammen bilden einen nordwestlich— 
siiddstlich gerichteten Streifen, der teils die vorige Zone tber- 
deckt, teils mehr nach NO hiniibergreift. 

Kein Profil durchteuft die ganze Miachtigkeit des Kom- 
plexes, weshalb man denselben an mehreren Stellen studieren 
mu8. Zunichst wenden wir uns den Profilen der Ziegeleien zu, 
die Czenstochau vom Westen umsiumen und bei Nachbard6rfern 
gelegen sind. 

Von diesen zeigen die dem Berge Jasna Gora im ganzen 
am nachsten gelegenen Profile 3—4,5 m unterhalb der oberen 
Grenze des jurassischen Tones eine 0,20 m starke Bank, die 
aus rdtlichbraunem, dichtem, sandigem Sphirosiderit besteht, der 
Pyriteinschliisse (im Bruch grimlichgelbe Flecken) und weiBen 
Glimmer enthalt und nach oben zu in grauen kalkigen, eben- 
falls weiBglimmerigen Sandstein tibergeht (Czenstochau, Lisieniec 
und zwischen Czenstochau und Kawodza Dolna). Die Sphiro- 
sideritbank ist manchmal in Limonit iibergegangen und zer- 
trummert. 

Uber und unter dieser Bank lagern dunkelgraue Tone, die 
geschichtete und zerstreute Sphirosideritknollen enthalten. 
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Die im ganzen weiter vom Berge Jasna-Gora in Zacisze, 
Kawodza Dolna und schon in der Nahe von Gnaszyn gelegenen 
Ziegeleien weisen andere Profile auf. Hier sind allein Knollen- 
erze in den Tonen vorhanden. 

Fiir die erste Gruppe sei das von mir untersuchte Profil 
der Ziegelei Sandstein zwischen COzenstochau und Kawodza 
Dolna, etwas noérdlich von der Chaussee nach Herby gelegen, 
angefihrt: | 

12) 0,28 m Mutterboden (braunlichgrauer Sand). 
11) 0,48 m_ Hellgrauer (mit gelblichem) etwas toniger Sand. 
10) 0,28 m Hellgrauer (z. T. rostiger) sandiger Ton mit 

etwas weiBem Glimmer, 
9) 0,55 m Grauer, rostig gefleckter etwas sandiger Ton 

mit weifem Glimmer. 
8) 0,05 m Knollen von hartem dunkelbraungrauem Spha- 

rosiderit mit Calcit, von auSen und auf 
Spalten in Limonit iibergegangen; auch 
der Ton zwischen den Knollen meist rostig. 

OO) ChaO wn irom aye) ie, 5) 
6) 0,12 m Knollen wie Nr. 8, doch frischer, in Limonit- 

schalen. 
5) 1,59 m Sehr dunkler, braéunlich-grauer, etwas sandiger 

kalkiger Ton. Viel Schalendetritus, wenig 
Glimmer. 

4) 0,10 m Knollen’), 
3) 0,80 m Ton wie Nr. 5. 
2) 0,20m Bank von rétlichbraunem, dichtem sandigem 

Spharosiderit mit Pyriteinschliissen, nach 
oben zu in grauen kalkigen Sandstein 
tbergehend. Beide enthalten viele kleine 
Muscheln. 

1) Sichtbar Ton wie Nr. 5, doch sandiger, kalkiger und 
bis 2m _ glimmeriger. 

Nr. 2 enthalt eine reiche Fauna, darunter Opp. aff. lati- 
lobata. 

Auf diesem Profil sind leider die unter der Erzbank be- 

findlichen Schichten wenig zu sehen. In der éstlichen Grube 
der Ziegelei Kieslich (westlich und in der Nahe von der Station 
,otradom“ der Herby-Kielcer Bahn) dagegen liegt diese Bank 
sehr oberflachlich, darunter sind ca. 10 m dunkelgrauen Tones zu 
sehen, worin man Hrzknollen stecken sieht; da jedoch die 
Wande der Grube in einem abgerutschten Zustande sich be- 

») Probe fehlt. 



287 

finden, ist es schwer zu sagen, ob auch Knollenschichten 
vorhanden sind. 

Ubrigens scheinen die Knollenschichten oberhalb der 
Erzbank in den Ziegeleigruben nicht konstant zu _ sein, 
wenigstens fehlen die Knollenschichten Nr. 4 und 6 auf der 
Ziegelei Domontowicz (westlich vom Gute Lisieniec), wogegen 
statt Nr. 8 eine Schicht von Knollen von grauem kalkigem Sand- 
stein sehr verschiedener Grife (0,26—1,32m hoch) vorhanden ist. 

Als Vertreter der anderen Gruppe seien die Ziegeleien 
Kunberg (westlich von Kawodrza Dolna) und Barwaniec 
(Kawodrza Dolna, nahe zum siidlichen Rande der Chaussee, 

westlich und unweit der friiheren Hisenbahn-Haltestelle) ange- 
fiihrt. In der Grube der ersten ist der jurrassische Ton 8—9 m 

stark und enthilt 5 nahe aneinander (0,29—0,42 m voneinander 
entfernt) liegende Knollenschichten im unteren Teile der oberen 
Halfte des Profils. Die oberen Knollen bestehen aus Limonit, 
die tbrigen aus briunlichgrauem Spharosiderit, mit Ausnahme 
der untersten alle in Limonitschalen. Bei Barwaniec sind 
4 Knollenschichten in ca. 6m Ton so verteilt, da8 sie wahr- 
scheinlich den 4 unteren von Kunberg entsprechen. 

Oppelia serrigera var. heterocostata ist auf 6 Ziegeleien der 
ersten Gruppe gefunden worden (Domontowicz, Markiewicz, 
Sandstein, Bram, Kieslich, Helman), Opp. aff. latilobata auf 7 
(dieselben und Ferens), Opp. pseudolatilobata auf 3 (Domontowicz, 
Sandstein, Bram); auf Ziegeleien der anderen Guppe wurde 
bloB Opp. serrigera var. heterocostata (Stajer, nérdlich von der 
Mitte des Dorfes Kawodrza Dolna) gefunden. Dabei ist zu be- 
merken, daB8 in situ sich leider nur Opp. serrigera var. hetero- 
costata in der Grube von Markiewicz (zertriimmerte Erzbank) 
und Opp. aff. latilobata in derjenigen von Sandstein (Hrzbank) 
befanden. Da jedoch die Oppelien meist in einem dunkelgrauen 
kalkigen Sandsteine, der in den meisten Ziegeleien nur in der 
Erzbank vorkommt, oder in einem dieser letzteren ahnlichen 
Erze stecken, so ist es, auSer fiir die Ziegelei Domontowicz, 
am wahrscheinlichsten, daB sie auch sonst aus der Erzbank 
stammen. 

Die Ziegeleien der ersten Gruppe liegen im ganzen nord- 
dstlicher als die der zweiten, und ich halte es fiir sehr wahrschein- 
lich, da8 das Profil der ersten Gruppe auf dasjenige der zweiten 
zu liegen kommt, so da8 das Profil bei Kieslich eine Vereini- 
gung der Profile Kunberg und Sandstein vermittelt. Damit ist 
aber nicht gesagt, daB die Aufeinanderfolge als durchaus un- 
mittelbar zu betrachten ist, ein Hiatus ist sogar, wie wir 
weiter sehen werden, wahrscheinlich. 
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Es gibt noch Profile, die ich derselben Unterzone zurechne, 
die aber zwei Erzbinke enthalten. Solches weist z. B. der 
Probeschacht der Huta Bankowa auf, der an der Kreuzung 
von 2 Wegen legt: des von Pierzchno iiber die Ansiedlungen 
Mtynisko und Niwa nach Ktobucko gehenden mit einem Wege 
nach Grodzisko, der sich vom ersten unweit der Briicke iiber 
die Czarna Oksa abzweigt. 

Das Protokoll lautet: 
10) 3,—_m Schwimmsand. (KuZzawka.) 
9) 3,— m Dunkler sandiger Ton. 
8) 0,28 m LErzbank. 
7) 2,59 m Dunkler, fetterer Ton. 
6) 0,18 m Knollenerz. 
5) 3,50m Ton wie Nr. 7. 
4) 1,89 m Daneben magerer und harterer Ton. 
3) 0,11 m Knollenerz. 
2) 1,50m Dunkler Ton, wie Nr. 4. 
1) 0,20 m_ Erzbank. 

Auf der Halde fand ich dunkelgrauen kalkigen weib- 
elimmerigen Ton aller drei erwahnten Sorten, kleine Knollen 
von braungrauem Sphiarosiderit mit Pyrit und Zinkblende im 
Innern und groB’e Klétze der Erzbank Nr. 8, die aus demselben 
Sphiarosiderit und Sandstein wie diejenige der Czenstochauer 
Ziegeleien besteht, nur daB hier auch der Sandstein Pyrit fihrt. 
{™m diesem Gestein fand ich unter anderem Opp. serrigera var. 
heterocostata, eine kleine Oppellia (wahrscheinlich Opp. aff. latilo- 
bata) und Astarte cordata. Ich nehme an, da’ es derselbe 
Horizont ist wie in Czenstochau. Uber die Erzbank Nr. 1 
konnte ich leider nichts erfahren, als da8 es ein- ganz anderes 
Kirz ist als dasjenige von Grodzisko. Wenden wir uns nun 
wieder zum Profil des westlichen Schachtes der Huta Bankowa 
in Kalej (s. 8. 278), so sehen wir, daB das Gestein der dortigen 
Schicht Nr. 10 an das Erz der Czenstochauer Erzbank und der 
ihr in Mtynisko entsprechenden erinnert und zugleich eine der 
Oppelia aff. latilobata aihnliches Bruchstiick geliefert hat. Wagen 
wir daraufhin diese Schichten zu parallelisieren, dann miissen 
die Krzbanke Nr.6 von Kale] und Nr. 1 von Mtynisko eben- 
falls parallelisiert werden, weil beide von der oberen Hrzbank 
gleich entfernt (10,5 und 10m) sind. Diese Analogie wird be- 
statigt durch das Vorhandensein der unterhalb Nr. 6 in Kalej 
vorkommenden Erzbainke mit Macr. aff. Morrisi siidwestlich von 
Mtynisko, in Grodzisko. Auch habe ich auf der Halde vongj 
Mtynisko ein Stiick Erz gefunden, das demjenigen von Nr. 69%} 
in Kale} sehr 4hnlich ist. 





Erklirung zu Tafel II. 

Zur Abhandlung von E. Hennia. 

Fig.1. lu. 2 Aptychus atlanticus Hann. 
Fig. 2. <Aptychus cf. euglyptus. 

Fig. 3, 4, 5. Aptychus sp. 

Zor Abhandlung von E. MrIsrmr. 

Fig.6. Coeloceras commune Sow.; nordlich Enxofaes (Oberlias). 

Fig. 7. Coeloceras Davoei Sow. var. lusitanica Renz; dstlich der Kirche 
von Escapaes (Oberlias). 

Fig. 8. Coeloceras Desplacet D’ORBIGNY; zwischen den Windmihlen von 
Silvan und Enxofaes (Oberlias). 

Fig. 9. Coeloceras Braunianum p’OrBIGNY; NNW zwischen den Wind- 

muthlen von Silvan und Enxofaes (Oberlias). 

Samtliche Originale befinden sich in der Privatsammlung von 
Herrn C. Renz; die Figuren entsprechen der natirlichen GroBe der 

_ Sticke. 



Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1913. 

Zur Abhandlung: Hennig. 

= Ce 

‘ate ik: 

Zur Abhandlung: Meister. 

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W. 







Erklirung zu Tafel III. 

Fig. 1. Actinacis delicata Reuss. 8. Luca bei Marostica.  Mittel- 
oligocan. 

Fig. 2. Actinacis delicata Ruuss. Mte. Grumi bei Castel Gomberto. 
Mitteloligocan. | 

Fig. 3. Actinacis delicata Ruuss. Sangonini. Obere Tuffe. Mittel- 
oligocan. 

Fig. 4. Actinacis Rollei Reuss. Gaas bei Dax (Landes). Mittel- 

oligocan. 

Die Originale zu samtlichen Figuren dieser Tafel befanden sich 
in der Sammlung des Verfassers. 



Tafel III. )13. : tugs > Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ge 

Lichtdruck voa Albert Frisch, Berlin W. 
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Zeitschrift 
der 

Deutschen Geologischen Gesellschaft. 
(Abhandlungen und Monatsberichte.) 

A. Abhandlungen. 

3. Heft. 65. Band. | 1913. 
Juli bis September 1913. 

Berlin 1913. 

) ' \ CR? , 
Aufsaitze: INHALT. Ss Tien: 

5. v. REHBINDER, B.: Die Aes hin Tone as ee 
des siidwestlichen Randes des Krakau -Wieluner 
Zuges. (Schlu8) Shee _ 289 

STROMER, ERNST: Mitiaihereen ier die Wirbeltiere 
aus dem Mittelplioctin des Natrontales (Agypten). 
(Hierzu Tafel VII bis ay 

ee Nem ee: Sovak Uae eR a Maioae let ba beS 2 iceames 18) 
2. Raubtiere .**. ih cence OY 

oe 

7. v. KLEBELSBERG, R: Bete 5 zur Sandia der alt- 
tertiaren Evertebraten- Fauna Ney ptens «@ . 42 . 313 

8. WIEGERS, FRITZ: Die Gliederung des fomasicchon 
Pliocins und Pleistocans. eee Tafel X und 5 Text- 
figuren) . . . 384 

9. QUIRING, HEINRICH: Die Rptatohithe ‘det SGhollen: 
| gebirge. (Hierzu Tafel XI) (Schlus im nachsten Heft) ~. 418 



Deutsche Geologische Gesellschaft. 
Vorstand fur das Jahr 1913 

Vorsitzender: Herr WAHNSCHAFFE Schriftfiihrer: Herr BARTLING 
Stellvertretende Vor- { , Raurr ,  FLmGpn 

sitzende: |,  BORNHARDT | »  HENNIG 
Schatzmeister: » MICHAEL »  JANENSCH 
Archivar: » SCHNEIDER 

Beirat fur das Jahr 1913 
Die Herren: v. Konnen-Gottingen, Rinnu-Leipzig, Fricke-Bremen, 
MapseEn-Kopenhagen, OnpBECKE-Miinchen, RoTHPLETZ-Minchen. 

Die ordentlichen Sitzungen der Gesellschaft finden in Berlin im Gebaude 
der Kgl. Preuf. Geol. Landesanstalt und Bergakademie, Invalidenstr. 44, abends 
7 Uhr in der Regel am ersten Mittwoch jeden Monats statt, die Jahresver- 
sammlungen in einer Stadt Deutschlands oder Osterreichs in den Monaten 
August bis Oktober. Vortrage fiir die Monatssitzungen sind Herrn Professor 
Dr. JANENSCH tunlichst 8 Tage vorher anzumelden, Manuskripte von Vortragen 
zum Druck spatestens 5 Tage nach dem Vortrage an Herrn Konigl. Geologen, 
Privatdozenten Dr. BARTLING einzusenden. Vorlagen fiir etwaige Textfiguren 
missen spatestens am Tage des Vortrages eingesandt sein. 

Die Aufnahme geschieht auf Vorschlag dreier Mitglieder durch Erklarung 
des Vorsitzenden in einer der Versammlungen. Jedes Mitglied zahlt 10 Mark Hin- 
trittsgeld und einen Jahresbeitrag von 25 Mark. Hs erhalt dafiir die Zeitschrift 
und die Monatsberichte der Gesellschaft. (Preis im Buchhandel fir beide zu- 
sammen 30M.) Die bis zum 1. April nicht eingegangenen Jahresbeitrage werden 
durch Postauftrag eingezogen. Jedes aufferdeutsche Mitglied kann seine Jahres- 
beitrage durch einmalige Zahlung von 300 Mark ablésen. 

® 
Reklamationen nicht eingegangener Hefte und Monatsberichte 

der Zeitschrift kénnen nur innerhalb eines Jahres nach ihrem 
Versand beriicksichtigt werden. 

© 

Die Autoren der aufgenommenen Aufsitze, brieflichen Mitteilun- 
gen und Protokolinotizen sind fiir den Inhalt allein verantwortlich; 
sie erhalten 50 Sonderabztige umsonst, eine gréfsere Zahl gegen Er- 
stattung der Herstellungskosten. 

Zuagunsten der Biicherei der Gesellschaft werden die Herren 
Mitglieder ersucht, Sonderabdriicke ihrer Schriften an den Archivar 
einzusenden;: diese werden in der naichsten Sitzung vorgelegt und, so- 
weit angingig, besprochen. 

© 
Bei Zusendungen an die Gesellschaft wollen die Mitglieder 

folgende Adressen benutzen: 
1. Manuskripte zum Abdruck in der Zeitschrift, Korrekturen sowie darauf 

beziiglichen Schriftwechsel Herrn Kénigl. Geologen, Privatdozenten 
Dr. Bartling, ee 

2. Einsendungen an die Bicherei sowie Reklamationen nicht eingegangener 
Hefte, Anmeldung neuer Mitglieder, Anzeigen von Adressenanderungen 
Herrn Sammlungskustos Dr. Schneider, 

beide zu Berlin N 4, Invalidenstr. 44. 
3. Anmeldung von Vortrigen fiir die Sitzungen Herrn Professor Dr. 

Janensch, Berlin N.4, Invalidenstr. 43. 
4. Sonstige Korrespondenzen an Herrn Geh. Bergrat Professor Dr. 

Wahnschaffe, Berlin N4, Invalidenstr. 44. 
5. Die Beitrage sind an Herrn Professor Dr. Rich. Michael, Charlotten- 

burg, Bleibtreustr. 14, Postscheckkonto Berlin NW 7, Konto Nr. 16071 
oder an die Deutsche Bank, Depositenkasse Q, fiir das Konto ,Deutsche 
Geologische Gesellschaft E. V.“ porto- und bestellgeldfrei einzuzahlen. 
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Leider ist die Bank Nr. 6 (Kalej) paliontologisch schlecht 

charakterisiert, namlich bloS durch unvollstiindige, der Opp. 
aff. latilobata nahestehende Ammoniten; von Mlynisko habe ich 
keine Versteinerungen aus der Bank Nr. 1. Doch an den alten 
Schiichten der COzenstochauer Bergbauenden Gesellschaft in 
Szarlejka (6stlch von Kalej, stidlich von der DorfstraBe) findet 
man auf Halden von dunkelgrauem sandig-kalkigem Ton nur 
Stiicke von grauem kalkigen Sandstein und von Erz, die mit 
denjenigen der Erzbank Nr. 6 in Kale} am meisten tiberein- 
stimmen; an einem Stiick ist noch die Vereinigung des Sand- 
steins und Erzes zu einer gemeinsamen Schicht zu sehen. Wir 
kénnen daher gut annehmen, da8 die hier im Sandsteine ge- 
fundene Opp. serrigera var. heterocostata aus der gleichen Bank 
wie Nr. 6 in Kale} stammt, und daB also die beiden iiber der 
Zone des Macr. aff. Morrisi liegenden Erzbanke dem unteren 
Abschnitte der serrigera-Zone angehéren. 

Da die Entfernung zwischen den beiden Banken 10 m oder 
dartiber betraigt, so ist nicht zu verwundern, dai auf denjenigen 
Czenstochauer Ziegeleien, wo die obere Bank vorhanden, die 
untere noch nicht zu sehen ist. Was aber das Fehlen der 
unteren Bank auf den Ziegeleien der anderen Gruppe anbetrifft, 
so kann solches auf zweierlei Weise erklart werden: entweder 
gibt es zwischen den Profilen der beiden Gruppen einen Hiatus, 
in den gerade diese Bank fallt, oder sie ist, wie weiter siidlich 
(in Choron), durch eine Knollenschicht ersetzt. 

Kbenso kann nicht entschieden werden, ob das Profil der 
Ziegelei Kunberg nicht schon die aff. Morrisi-Zone erreicht, 
weil siidlicher auch diese Zone als Knollen auftritt. 

Wieviel von dem ca. 15.m miachtigen Ton, der sich 
zwischen Nr. 6 und der oberen Erzbank der aff. Morrisi-Zone 
in Kale} befindet, auf diese letztere Zone entfallt, und wieviel 

auf die obere, kann vorliufig nicht entschieden werden. 
EKtwas andere Verhiltnisse sind bei Choron. AuBer den 

beiden schon erwahnten Probeschachten Hultschinski’s wurde 

von derselben Firma dort noch ein dritter etwa 450—500 Schritt 
westnordwestlich vom herrschaftlichen Hause, 54 Schritt nodrd- 
lich vom noérdlichen Wege aus Choron nach Poraj (eigentlich 
nach Wilki-Osiny) angelegt unter der Aufsicht meines Sammlers. 
Mier haben wir folgendes Profil: 

| 19) 0,31 m SBraungrauer Sand (Mutterboden). 
18) 0,82 m Weifer Sand. 
17) 0,98 m_ Gelber Sand. 
16) 0,10 m Dunkelrotbrauner (mit rotgelbem) Sandstein — 

durch Limonit zementierter Sand. 

Zeitschr, d, D, Geol, Ges, 1913, 19 
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15) 1,49m Grauersandigkalkiger Ton mit wei8em Glimmer. 
14) 0,09 m_ Knollen von dunkelgrauem (aufen blaulichem), 

eisenhaltigem Mergel mit weiBem Glimmer. 
13) 0,40 m Ton wie Nr. 15, braunlich, dunkler und harter. 

12) 0,12 m Knollen von gelb- und _ graulichbraunem, 
sandigem Spharosiderit mit sternférmigen 
Kinschliissen von Calcit und Pyrit im Zen- 
trum und auferdem im Bruch Pyritflecken 
zeigend. Hnthalt etwas Kalk und weifen 
Glimmer. 

11) 7,40m Dunkelgrauer Ton. 
10) 0,09 m Knollen von dunkelgriulichbraunem Spharo- 

siderit mit Pyritkrusten. 
9) 1,70 m Dunkelgrauer kalkiger Ton mitwei8em Glimmer. 
8) 0,10 m Bank, bestehend aus gelbbraunem, sandigem 

Sphirosiderit und grauem, kalkigtonigem 
Sandstein. Enthalt Kinschliisse von Pyrit, 
etwas Kalk und weifen Glimmer. 

7) 3;30%m- Won swite Ne=9: 
6) 0,11 m Knollen wie Nr. 10, doch mit Hinschliissen 

von Pyrit und Calcit. 
5) 2,90 m Dunkelgrauer Ton. 
4) 0,18m Knollen von griulichbraunem Spharosiderit, z. 

T. mit Pyriteinschliissen. 
3) O47 m Ton wie Nr. 9. 
2) 0,24 m Bank, bestehend aus gelbbraunem, ‘sandigem 

Sphirosiderit (mit Pyriteinschlissen) und 
erauem, kalkigtonigem Sandstein. 

1) Tiefer Dunkler, briunlichgrauer, sandiger, harter 

Schieferton mit weifem Glimmer. 

Opp. serrigera var. heterocostata fand ich in Nr. 14. 
Vergleichen wir dieses Profil mit demjenigen des nérd- 

lichen Choroner Schachtes, so sehen wir sofort, daf Nr. 8 des 
ersten und Nr. 17 des anderen sehr gut einander entsprechen. 
6—7 m tiefer finden wir im ersten eine der oberen Bank sehr 
ibnliche Nr. 2, im zweiten aber eine Knollenschicht Nr. 11, 
die jedoch dieselbe Kombination von Erz und Sandstein wie 
die Binke zeigt. Auch sehen wir in beiden Fallen zwei 
Knollenschichten zwischen Nr. 8 und 2 bzw. 17 und 11. 

Die oberhalb der oberen Erzbank liegenden Knollenerze 
des westlichen Schachtes sind allerdings anders verteilt als 
die des oberen Profilteils des nérdlichen'). Jedoch ist ihre 

') Vel. FuBnote 8. 279. 
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Zahl in beiden Fallen drei, und die Machtigkeit der sie ent- 
haltenden Tonmasse (11 und 13 m) nicht sehr verschieden, und 
die Erze Nr. 12 u. 14 des westlichen Schachtes sind mit den- 
jenigen von Nr. 21 u. 23 des nérdlichen ganz identisch. 

Im ganzen glaube ich die Schichten Nr. 2—14 des Profils 
des westlichen Schachtes den Schichten Nr. 11—23 des nérd- 
lichen parallelisieren zu diirfen. Dagegen haben die oberen 
Sandsteine in beiden Fallen nichts gemein, weil derjenige 
des westlichen Schachtes kopfgroBe graue tonigkalkige weif- 
elimmerige Knollen ‘mit jurassischen Fossilien vorstellt, wo- 
gegen der andere dem Postphocin zuzurechnen ist. 

In den Profilen von Choroi darf man die Machtigkeit der 
serrigera-Zone zu mindestens 22 m annehmen. Es ist wohl 
alles blo®B die untere Abteilung, weil die Schichten der oberen 
ja einen ganz anderen Habitus besitzen. 

Die LErzsandsteinschichten der serrigera-Zone liegen in 
Choron sowohl zueinander als auch zu den aff.-Morrisi-Erzen 
viel naiher (6—7 und ca. 8!/,m) als nordwestlicher, bei Kalej— 
Mtynisko (10 und 15m), wogegen tiefer keine solche Zusammen- 
schrumpfung vorhanden ist. Sie ist daher umso eher als 6rt- 
liche Schwankung anzusehen, als beim Auskeilen der Tone 
weiter nach Siiden gerade die unteren Schichten dayon am 
meisten betroffen werden. 

Bevor wir zur stratigraphischen Deutung aller erwahnten 
Schichten tibergehen, wollen wir zuerst den oberen Profilteil 
des uns schon bekannten Probeschachtes bei Wysoka Lelowska 
betrachten, zu dem ich beim Schlu8 der Arbeiten Proben der 
Erze entnommen habe. 

13) 0,40 m Mutterboden. 
12) eel O) mip om) 
11) 0,06—0,12 m Knollen von briaunlichgrauem Sphiro- 

siderit in Limonitschalen. 
10) peo) mie Avon: 
9) 0,08—0,10 m Knollen yon griulichbraunem Spharo- 

siderit mit Pyrit-Hinschltissen. 
8) 1,50 m_ Ton. 
7) 0,08—O0,26 m Bank, bestehend aus graulichbraunem 

Sphiarosiderit (mit Pyrit-Kinschliissen) 
und dunkelgrauem kalkigtonigem Sand- 
stein. 

6) 5,90 m Ton, hirter als oben. 

’) Die Halde bestand aus dunkelbraungrauem, kalkigsandigem Ton. 

gy 
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5) 0,10—0,22 m Knollen von dunklem, graulichbraunem 

Spharosiderit mit Pyrit- und Calcit- 
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Einschliissen. 
4) 0/90 my lon: 
3) 0,10 m Knollen von dunklem, braunlichgrauem 

Spharosiderit. 
2) 1,00 m Harter Ton. 
1) 0,10—0,12 m Knollen von braungrauem Sphirosiderit. 

Wie ist nun dieses Profil zu deuten? 
Die Erzsandsteinbank Nr. 7 ist der Nr. 8 des westlichen 

Schachtes bei Choro sehr ahnlich, und die Erze Nr. 1 und 5 
— sowohl ihrem Habitus als auch ihrer Entfernung vonein- 
ander und von der Erzsandsteinbank nach — passen gut zu 
den Macrocephaliten-Krzen Nr. 7 und 9 des nérdlichen Schachtes 
von Choro (sich davon bloB durch die Anwesenheit einer 
diinnen Knollenerzschicht, Nr. 3, unterscheidend). Da aber 
auBerdem die Erze Nr. 9 und 11 von Wysoka Lelowska ihrer 
Lage nach zu den Knollenerzen passen, welche in Choron 
zwischen den beiden Erzsandsteinschichten der Zone der Oppelia 
serrigera zu liegen kommen, so scheint es auf den ersten Blick 
am natiirlichsten, die Schichten Nr. 1—11 von Wysoka Lelowska 
den Schichten Nr. 7—15 des nérdlichen Schachtes von Choron 
zu parallelisieren, wobei die Schichten Nr. 1—5 der aff. Morrisi- 
Zone angehéren wiirden, die iibrigen hingegen derjenigen der 
Oppelia serrigera, wobei Nr. 7 die untere Erzsandsteinschicht 
der letzteren Zone vorstellen wiirde; es ware dabei anzunehmen, 

daB die obere Erzsandsteinbank, die im obersten Teile des 
Profils zu liegen kime, zerstért worden sei. 

Jedoch steht die angeblich sehr groBe Tiefe des Schachtes 
mit den von uns gemachten Annahmen in Widerspruch. 

Nach der Angabe des Grubenaufsehers, unter dessen Lei- 
tung der Schacht abgeteuft wurde, soll diese Tiefe 58,75 m be- 
tragen!), Da aber darin blo’ 0,40 m aufs Postpliocin und 
2'/,m auf die compressa-Zone entfallen, so verbleiben 56,10 m 
fiir das tibrige, d. h., nach unserer Annahme, fiir die Kntfernung 
von der oberen Erzsandsteinschicht der serrigera-Zone bis zur 
oberen Hrzbank der compressa-Zone. Dieselbe Hntfernung be- 
tragt bei Kalej—Gorzelnia, d.h. bedeutend nordwestlicher, blo8 

Ue) wil. 
Da wir nun bei der Parallelisation von Wysoka Lelowska 

mit Choro auch fiir die erste eine groBe Annaherung der 

') Infolge der unvollstindigen Profilaufnahme kann man dieser 
Ziffer nicht absolut sicher sein. 
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oberen Schichten zueinander, namlich fiir die Entfernung der 

unteren aff. Morrisi-Bank bis zur oberen serrigera-EKrzsandstein- 
schicht den Wert von 15 m (statt 25m bei Kalej—Gorzelnia) 
annehmen miissen, so verbleiben fiir die Entfernung zwischen 
den aff. Morrisi- und compressa-Erzbinken 36'/, m — eine 
abnorm grofe Ziffer (in Kalej-Gorzelnia ca. 25 m), die kaum 
durch értliche Schwankung erklart werden kann. 

_ Es ist daher wabrscheinlicher anzunehmen, dai Nr. 7 von 
Wysoka Lelowska nicht die untere, sondern die obere Erz- 
sandsteinschicht der serrigera-Zone darstellt, und dab die 
Schichten 1—5 dementsprechend noch zur selben Zone gehoren. 
Dann wiirde die Entfernung von der oberen Erzsandsteinschicht 
bis zu den compressa-Erzen in Wysoka Lelowska ca. 48 m, 
d. h. nur etwas weniger als in Kalej-Gorzelnia, betragen, wozu 
auch die von uns angenommene Lage der tenuiplicatus-Schichten 
bei Choron stimmen wiirde, wogegen das Aneinanderriicken 
der aff. Morrisi- und serrigera-Schichten in Choron, wie oben 
ausgefiihrt, als drtliche Erscheinung zu betrachten wire. Somit 
ware,in Wysoka Lelowska noch kein bemerkenswertes Aus- 
keilen der Tone zu beobachten. 

Die Unvollstandigkeit der Profilaufnahme in Wysoka 
Lelowska gestattet keine Angaben tber die Machtigkeit der 
einzelnen Zonen zu machen. 

In Choro blieb es unbestimmt, wie weit der untere Ab- 
schnitt der serrigera-Zone nach oben reichen sollte, wenn der 
obere Teil der Zone nicht denudiert wire. Dagegen ist die 
Grenze ihrer beiden Abschnitte bei der Ansiedlung Teofilow, 
ca. 10 km NW von Czenstochau, an der Chaussee Czenstochau 
—Ktobucko durchteuft worden. Hier gab es mehrere Probe- 
schichte der Huta Bankowa, von denen der betrachtlichste, 
stiidlich der Chaussee, zwischen ihr und dem Hause des Bauern 

Franz Rupoir, 33 Meter tief angelegt war, worauf noch 19m 
nachgebohrt wurde. Trotzdem das Protokoll von Rupo.r (da- 
mals Bergarbeiter und Liebhaber vom Erzsuchen) in sehr wenig 
-wissenschaftlichen Ausdriicken zusammengestellt war, habe ich 
keinen Grund, die Richtigkeit der Zahlen fiir den Schacht!) an- 
zuzweifeln. Da aber bei meiner Ankunft 1902 der Schacht 
schon verschiittet war, und die Qualitaét der meisten Schichten 
meist mangels Proben nicht mehr festgestellt werden konnte, 
so will ich blo8 bei den nachweisbaren verweilen und mich im 
ubrigen kurz fassen. 

') Die Angaben der Bohrungen, wie schon im Vorwort erwahnt, 
sind immer unsicher. 
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Das Profil zeigt in 3,5 m Teufe eine Schicht des bekannten 
Hisenooliths (gelb und grau mit rostigen Koérnern) mit Opp. 
serrigera, latilobata und biflecuosa, darunter in der Teufe zwischen 
3,5 und 14 m tonigen Sand!) mit 2 Banken und 2 Knollen- 
schichten von Sandstein, in 14 m Teufe eine sehr diinne (0,04 m) 
Erzbank, die auf einer 0,50 m starken Schicht Sandstein liegt, 
welche von einer 0,31 m starken Bank ,erzartigen Steines“ 
unterlagert wird. Von dieser letzteren gab es viele Sticke 
noch — es ist ein dunkelgrauer oder auch braunlichgrauer 
sandiger Spharosiderit mit feinen rostigen oder wei8en Oolith- 
kérnern. Darin fand ich Opp. serrigera var. heterocostata, doch 
hat dieselbe Bank in Pierzchno (vgl. weiter unten) mehrere 
Exemplare der typischen Opp. serrigera geliefert. Dies ist die 
Bank, die ich als Grenzschicht der beiden Abschnitte der serri- 

gera-Zone schon friher erwahnt habe. 

0,21 m tiefer ist im Sande eine diinne Bank schlechten 
Krzes angegeben. 

In 16,25 m Teufe lagerten sehr gro8e Sandsteinknollen, 
die wohl den von mir vorgefundenen ca. 0,75 m starken Knollen 
von dunkelgrauem, kalkigem Sandstein entsprechen miissen, die 
viele Fossilien, darunter viel Astarte cordata und kh. varians, 
aber leider keine Leitammoniten enthielten, auBer einem jungen, 
zu Opp. aff. latibolata passenden Exemplar. Tuiefer kommen 
noch ca. 10m Sand mit 4 Sandsteinknollenschichten (eine da- 
von ist erzhaltig), worauf ca. 6m Ton mit einer Abwechslung 
von 4 Sandsteinbanken und 2 Sandsteinknollenschichten (eine 
dieser Knollenschichten ist erzhaltig) folgen. Die Bohrung 
zeigt 19 m Ton mit 3 Schichten harten Gesteins an. 

Es kann nicht genug beklagt werden, da dies Profil fir 
die Wissenschaft so wenig verwertet werden konnte, denn 
nach der Machtigkeit der durchteuften Schichtenfolge zu urteilen, 
konnte man hier vielleicht die ganze serrigera-Zone sehen; 
die erzhaltigen Sandsteinknollen k6nnten vielleicht den Erz- 
sandsteinbanken anderer Fundorte entsprechen (sie sind von- 
einander ca. 8m entfernt). Jedoch ging das Profil, den Ver- 
hiltnissen von Kalej nach zu urteilen, kaum tiefer als in die 
aff. Morrisi-Zone. 

Wenden wir uns jetzt zu einer topographischen Be- 
schreibung des unteren Abschnitts der serrigera-Zone. 

1) Im Protokoll als ,Schwarze Erde“ oder kurz als Erde“ be- 
zeichnet. Doch bestand die Halde, auBer aus grauem kalkigen Ton, 
noch aus einem dunklen braungrauen kalkigtonigen Sand mit weifem 
Glimmer, den ich fiir diese , Erde* halte. 
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In den ziemlich hohen Ufern des Fliisschens Pyszna (rechter 
ZufluB der Olsznica, die ein linker Zuflu8 der Warta ist) langs 
des Dorfes Krzyworzeka, siidéstlich von Wielun, sind im Siiden 
am Wasserspiegel und gegen Norden (fluBabwarts) immer hoher 
iiber demselben sehr grofe (ca. '/,—1m) Knollen von dunkel- 
grauem Sandstein zu sehen, die denjenigen von Teofilow ganz 
ahnlich sind und wie jene auf Sand (grauem bzw. mehr oder 
minder verrostetem) lagern. 

Leitformen befinden sich unter den Fossilien daraus nicht. 
Beim Dorfe Deski-Zwierzyniec, auf dem Hiigel, an dessen 

FuBe Erz mit Macr. aff. Morrisi gefunden wurde, fand ich 
Spuren von einem Schacht und einem Tagbau. In letzterem 
fand ich Stiicke von grauem und vergilbtem kalkigem Sand- 
stein, Knollen von sehr sandigem grauem Sphirosiderit mit 
feinen gelblichen Oolithkérnern, in mehr oder minder zu Limo- 
nit tibergegangenen Schalen, sowie Knollen von braunem sehr 
sandigem nicht oolithischem Spharosiderit. Die beiden ersten 
lieferten Opp. serrigera var. heterocostata mit Resten von Perl- 
mutter. 

Im Dorfe Rybno (NW von Ktobucko) fand ich an der 
StraBe einen alten Schacht der Huta Bankowa mit einer Halde 
von dunkelgrauem sandigkalkigem Ton und grofen Stiicken, 
die, augenscheinlich aus einer Bank stammend, aus gelbbraunem 
Spharosiderit mit Pyrit und zerstreuten weiBen Oolithkérnern 
und zugleich aus dunkelgrauem tonigkalkigem Sandstein be- 
stehen. 

Aus der Zusammenstellung der Protokolle fiir diesen und 
einen anderen in der Nahe gewesenen Schacht ist zu ersehen, 
da8 hier 2 Erzbanke lagern, die voneinander 10 m entfernt 
sind, und da8 die vorgefundenen Stiicke der oberen, 3—4m 
unter der Oberfliche gelegenen Bank entsprechen. Sie lieferten 
viele Fossilien, bes. Cucullaea concinna, Modiola striatula, Rh. 

varians, aber keine Ammoniten. Trotzdem halte ich es fiir 

moéglich, die beiden Banke solchen in Mtynisko usw. zu paral- 
lelisieren, also dem unteren Abschnitte der serrigera-Zone zu- 

_zurechnen. 
Uber Kalej (westlicher Schacht der Huta Bankowa) und 

Szarleijka ist schon friiher gesprochen worden. Im dazwischen 
liegenden dstlichen Schacht derselben Firma in Kalej ist blo8 
die untere Erzsandsteinbank konstatiert worden, weil hier der 
Horizont der oberen schon aufSer dem Bereiche des jurassischen 

Tones liegt. 
Weiter nach SO kommen die schon beschriebenen Czen- 

stochauer Ziegeleien. 
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Siidlich von Czenstochau, zwischen der Stadt und dem 
Dorfe Bleszno, gibt es alte Probeschachte, an denen, auBer 
einem, an dem noch grauer Ton zu sehen war, nichts kon- 
statiert werden konnte; jedoch ihrer Lage nach sind sie am 
wahrscheinlichsten der zu betrachtenden Zone zuzurechnen. 

Zwischen den Dérfern Wrzosowa und Brzesiny (Mate und 
Wielke) gibt es Reste verschiedener alter Schachte und Tag- 
baue. Daran findet man Reste von Sandstein, der demjenigen 
der Ozenstochauer Ziegeleien abnlich ist und auch an einer 
Stelle eine Opp. serrigera var. heterocostata, viel Astarte cordata 
sowie Fh. varians geliefert hat, an einer anderen blo’ die 
beiden letzten, die auch sonst auf den Halden vorkommen. 
Reste von Erz erinnern z. T. an die untere Erzsandsteinbank 
von Kalej, z. T. an die Knollenerze vom westlichen Schachte 
in Choroi. Im ganzen ist es ziemlich sicher, da8 wir hier 
mit dem unteren Abschnitte der serrigera-Zone zu tun haben; 
ebenso, dem Habitus der Knollen nach, in der Grube der 
Ziegelei von Bleszno (vgl. S. 281). 

Weiter als Wrzosowa geht die serrigera-Zone nach Siiden 
nicht, doch findet sie sich weiter siiddstlich bei Choron wieder. 
AuBer den schon besprochenen Schiachten gab es hier noch 
einen im Walde naher bei Poraj, nordwestlich vom beschriebenen 
westlichen Schachte. Hier fand ich Opp. serrigera var. hetero- 
costata und Astarte cordata, beide in grauem kalkigtonigem 
Sandstein mit weiSem Glimmer sowie dunkelgrauen EHisenmergel 
(Nr. 14 des westlichen Gutsschachtes entsprechend). 

Noch weiter nach Siidost wird die Anwesenheit des unteren 
Abschnitts der Zone durch einen entsprechend hoch hegenden 
Schacht unterhalb des Dorfes Przybynéow wahrscheinlich gemacht, 
von wo ich ein hauptsiichlich Rh. varians, aber auch Astarte cordata 
enthaltendes Stiick dunkelbraungrauen in Limonit tibergehenden 
Spharosiderit erhalten habe. 

In der Grube der Gutsziegelei Jaworznik ist ein Profil zu 
sehen, wo aus dunkelgrauem sandigkalkigem Ton uns die schon 
gut bekannte Erzsandsteinbank wie bei Czenstochau entgegen- 
tritt. 1m hodher ist eine Knollenerzschicht zu sehen. Beide 
Erze fiihren Astarte cordata. 

In der Nahe gibt es noch 2 Ziegeleien, die auch dem- 
selben Abschnitte der serrigera-Zone anzugehéren scheinen. 

Vielleicht sind hierzu die Ziegeleien bei Zarki und Wto- 
dowice zu rechnen, wofiir itibrigens mangels anderer An- 
gaben nur ihre Hohenlage anzufiihren ist. Dagegen finden wir 
in Skalka-Zel die untere Erzsandsteinbank als Nr. 16 des Pro- 
fils, die hier ganz wie in Choron und Wysoka Lelowska aus- 
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sieht, aber, der Auskeilung entsprechend, noch n&her zu den 
Erzen der aff.-Morrisi-Zone geriickt ist, von denen sie hier 
blo8 4—5 m entfernt ist. 

Aus einem Vergleich der Profile Kromoltow- Friederika und 
Skatka-Zel kénnen wir Nr. 6 des ersten der Nr. 16 des zweiten 
parallelisieren, wobei Nr. 6 dem aff.-Morrisi-Erz Nr. 4 schon 
wieder niher ist (3—4m). Dann entspricht wohl in Kromolow 
Nr. 8 oder Nr. 10 der oberen Erzsandsteinbank, die, in Skatka 
naturgemaiB etwas weiter von der unteren als in Kromolow 
entfernt, im jurassischen Tone oben keinen Platz mehr findet. 

In den Probeschichten, die von der Firma Hultschinski 
oberhalb ihres groBen Steinbruchs bei Losnice angelegt worden 
waren, sind bis zu 3 Erzbanke durchschlagen worden, von denen 
die obere die Grenzbank der beiden Abschnitte der serrigera-Zone 
darzustellen scheint. die 2 unteren wiirden daher zu ihrem 
unteren Abschnitte gehéren. (Vgl. deren Lage und Beschreibung 
weiter unten S$. 311.) 

Da auf den alten Halden der Grube “osnice Stiicke der- 
selben Erze wie bei diesen oberen Schachten gefunden werden, 
so ist es sehr wahrscheinlich, dab diese Erze auch bei Kromo- 
low durchgeschlagen worden sind, und daS die oberen Erze von 
Kromotow- Friederika denjenigen der oberen Schichte Losnice 
entsprechen. 

Zwischen dem Walde, der sich von unten her zum Dorfe 
Blanowice hinaufzieht, und Mosnice zieht sich langs dem 
unteren Teile der Boschung in NW—SO-Richtung eine Anza | 
von Ziegeleien, die mit dunkelgrauem Ton arbeiten, in welchem 
man Spharosideritknollen findet. Diese sind wenigstens zum 
Teil schichtweise geordnet. 

Nach der Héhenlage der verschiedenen Ziegeleien zu ur- 
teilen, ist es méglich, dab die obersten Schichten der oberen 
Ziegelei-Gruben schon dem unteren Abschnitte der serrigera-Zone 
angehéren, wogegen tiefer und in den unteren Gruben tiefere 
Zonen entblé8t sein miissen. Leider gab es hier sehr wenig 
Fossilien: Serpula conformis, Inoceramus fuscus, Leda sp. 

In der Nahe der westlichsten untersten Ziegeleien sieht 
man an der Oberfliche schon das Liegende der Tone — weiBen 
limonitfiihrenden Sand, und in den Gruben dieser Ziegeleien 
keilen die Tone aus. 

Der Ton geht wohl, soweit man es nach der Feuchtigkeit 
des Grundes und der Flora beurteilen kann, noch weiter nach 

Westen, zu Rudniki usw., die Hiigel am FuB8e umgirtend. 
Die Ziegeleien, welche sich am unteren Teile der Hiigel- 

béschung nérdlich von Ogrodzieniec befinden, entsprechen wohl 
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denjenigen von Blanowice-Losnice. Hier wurden zwar Fossilien 
gefunden, aber nur Fh. varians und ein paar belanglose Lamelli- 
branchiaten. Die stratigraphische Lage ist hier aber dadurch 
gegeben, daf im Steinbruche oberhalb der Ziegeleien der obere 
Abschnitt der serrigera-Zone aufgeschlossen ist, wogegen in den 
untersten der letzteren, die wir gelegentlich der Besprechung 
der Parkinsoni-Zone kennen gelernt haben, héchstens diejenige 
der Park. compressa fiir die obersten Knollenerze wahrschein- 
lich ist. 

EKinem vielleicht den Blanowicer Ziegeleien entsprechenden 
Horizont gehért ein Aufschlu8 im dunkelgrauen Ton am Wege 
von Ogrodzieniec nach Rodaki. Ob er tibrigens noch dem noérd- 
lichen Typus angehort, ist unbekannt. 

B. Oberer Abschnitt der Zone der Oppelia serrigera. 

Der oberste Teil dieses Abschnittes, der Hisenoolith, ist 
von friiheren Autoren mehrfach erwahnt worden, seit MICHALSKI 
unter dem Namen Zone der Oppelia aspidoides. Ubrigens 
wurden auch seine tieferen Schichten z. T. erwahnt, aber zur 
fusca-Zone gerechnet (MicHatski1 — Grube von Pierzchno; 
Bukowski — toniger Sand an der Jasna Gora). 

Im ganzen bilden seine Fundorte den nordéstlichsten 
Streifen des Gebiets der erzfiihrenden Tone und halten sich 
an den Krakau—Wieluner Zug, sich meist in seinem unteren 
Teile in Hohlwegen, Abstiirzen usw. entbléBend. Ein Uber- 
lagern des unteren Abschnitts durch den oberen ist selten, 
ein Uberlagern des oberen durch Kelloway haufig zu finden. 

Ich habe den oberen Abschnitt der Zonen folgenden Orte 
feststellen kénnen: Wielun, Gaszyn, Krzyworzeka, Juliampol (?), 
Pierzchno, Teofilow, Lisieniec, Czenstochau, Ostatni Grosz 
Bleszno, Choron, Przybynow, Wysoka Lelowska, Wiodowice, 
Losnice, Kromoléw und Ogrodzieniec. 

Das gréBte und zugleich zuganglichste Profil befindet sich 
am nérdlichen Rande eines z. T. hohlen Weges am westlichen 
Abhang der Jasna Gora bei Czenstochau, der vom Kloster- 
marktplatze zur Bestermannschen Ziegelei fiihrt. 

Wahrscheinlich hier hat Bukowski den Hisenoolith und 
tonigen Sand, Konrxrewicz die tiefer liegenden Sandsteine ge- 
sehen. Kine Beschreibung dieses Profils habe ich schon friiher 
gegeben!), doch habe ich-es seitdem besser bloBlegen und studieren 
k6nnen, weshalb eine neue, ausfiihrlichere Beschreibung zweck- 

mafig sein wird. 

1) Renpinper: a. a. O. 1908. 
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Brauner humoser Boden mit ge- 
rundeten Bruchstiicken der Callo- 
vien- und Oxfordien-Gesteine sowie 
kleinen Gerédllen und Kulturresten. 

Gelber sandig-kalkiger Ton, mit mehr 
oder minder hiaufigen eckigen 
Stiicken vom Callovien-Sandkalkstein, 
die z. T. zerstreute weiSe Oolith- 
kérner enthalten (unterster Teil des 

Callovien). 
Graulichbrauner sandiger Ton mit 
dunkelbraunen Limonitkérnern. 

Bank von Lisenoolith, gelblich hell- 
erau oder weiflich, von auBen rost- 
gelb; Korner rostgelb. 

Rostgelber, stellenweise  graulicher 
sandigkalkiger Ton, Klimpchen von 
verwittertem Oolith enthaltend. Die 
Oolithkérner bestehen aus braunem 
Limonit, haben aber meist nur ent- 
sprechende Hohlraume hinterlassen. 

Bank von EHisenoolith wie Nr. 10. 
Braunlichgrauer sandigkalkiger Ton 

mit weifem Glimmer. 
Bank von hellrotbraunem kalkig-tonigem 

Sandstein mit wei8Sem Glimmer und 
Limonitadern. 

Graubrauner sandigkalkiger Ton mit 
weiBem Glimmer, doch viel sandiger 
als Nr. 7. Unter der Grenze der 
zwei Oberen Drittel ihrer Machtigkeit 
sind bis 0,45 m dicke Knollen von 
Sandstein wie Nr. 6 (aber gelblich- 
grau) zu sehen. 

Bank von rétlichbraungrauem kalkig- 
tonigemSandstein mit weiBemGlimmer. 

Heller, rétlichbraungrauer, kalkigtoniger 
Sand mit weifem Glimmer. 

Grauer, von auBen und an Kliiften rét- 
lichbrauner, etwas schiefriger, kalkig- 
toniger Sandstein mit weiBem Glimmer. 

Braungrauer sandiger Ton mit weiSem 
Glimmer, nur im oberen Teile kalk- 
haltig, An 5 verschieden hoch ge- 
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legenen Stellen sind darin je 1—3, 
z. T. groBe Knollen von rotgelblich- 
grauem kalkigtonigem Sandstein ge- 
funden worden. Auferdem kommen 
hier noch eiférmige, faustgroBe 
Knollen von dunkelbraunem, fein- 
lécherigem, tonigem Sphiarosiderit 
vor, die von aufen grau, kalkig und 
weibglimmerig sind. 

Noch weiter bergab sind die Wegrander verflacht und ver- 
wachsen. 

Das Einfallen der Schichten ist 2—3° nach NO 10°; da 
jedoch am siidlichen Rande jede Schicht mehr bergauf anfanet 
als am ndordlichen, mu8 das echte Fallen noch mehr nach 

Norden und unter einem gré8eren Winkel gerichtet sein. 
Beide Oolithbinke haben Opp. serrigera (typische Form) 

und Opp. latilobata geliefert. AuBerdem fand ich Oppelia 
serrigera, aber wohl var. heterocostata!) in Nr. 7. Die Sandsteine 
Nr. 2 und 6 sind reich an Cucullaea concinna PHILu., die oberen 
Knollen aus Nr. 1 an Modiola striatula Qu. und WM. striolaris 
Mer. mnscr. Rhynchonella varians kommt in allen Schichten 
vor, wogegen Astarte cordata nur in Sandsteinen und Sanden, 
nicht aber in den Oolithen vorkommt. 

Die untere Grenze dieses Abschnittes haben wir in Teofilow 
kennen gelernt, wo die oberen 10 m des jurassischen Profils 
eut mit demjenigen von Jasna Gora von Nr. 8 ab iberein- 
stimmen, mit dem Unterschiede jedoch, daf im letzteren statt 
der oolithischen Sphirosideritschicht (untere Grenzschicht) bloB 
Sandsteinknollen im Tone Nr. 1 vorhanden sind, die allerdings 
wie diese Schicht an Modiola striatula und striolaris reich sind. 
Kis ist tibrigens leicht méglich, daB die fragliche Bank in Czen- 
stochau einfach ein bischen tiefer legt und daher nicht ent- 
bl6Bt ist. 

Bei Pierzchno, im Walde des groffiirstlichen Gutes 
Ostrowy (in der Nahe und siiddstlich vom Dorfe und Gute 
Pierzchno) war friher eine jetzt aufgeforstete Grube vor- 
handen. Hier soll auf dunkelgrauem Tone eine Bank schlechten 
Spharosiderits und darauf, in gelbem Ton und Sand, Nester 
von gelbem, schaligem, sandigem Limonit gelagert haben. 

Man darf wohl diese Schichten den Schichten in 14—15 m 
Teufe von Teofiléw parallelisieren. Die Spharosiderite sind jeden- 

'! Thr etwas verdrickter Zustand verhindert eine ganz sichere 
Feststellung der Varietit. 
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falls ganz ahnlich, in Pierzchno ist er graubraun, sehr sandig, 
mehr oder minder stark feinoolithisch. Micuatsxr hat ihn als 
tonigen, kalkreichen Sandstein bezeichnet, ich (1903) als eisen- 
sandigen Kalk, v. Sremirapzk1 (1903) als eisenhaltigen tonig- 
kalkigen Sandstein; doch ist das Gestein fiir sich nicht kalkig, 
nur die Oolithkérner kochen mit Salzsiure auf. Die Kerne 
der Limonitnester bestehen aus gleichem Sphirosiderit oder 
auch Ocker oder grauem Ton. 

Die Fauna des Sphiarosiderits und des Limonits ist die 
-gleiche, doch von den Ammoniten hat der erstere Oppelia 
serrigera (typisch) und Opp. latilobata geliefert, wogegen die 
Nester Opp. cf. serrigera. 

Durch Zusammenstellung des tiber Teofilow und Pierzchno 
Gesagten wird erwiesen, da der obere Teil des Profils von 
Teofilow und daher auch das ganze Profil an der Jasna Gora 
von Nr. 11 ab dem oberen Abschnitt der serrigera-Zone zuzu- 
rechnen ist. 

In den angefiihrten Beispielen war die obere Grenze der 
Zone nicht bzw. nicht deutlich genug sichtbar. Ich hatte aber 
dreimal Gelegenheit, sie gut kennen zu lernen, und zwar bei 
Choron, Wysoka Lelowska und Ogrodzieniec!). Geht man von 
der Kapelle des Dorfes Choroti einen Hohlweg hinauf, so 
kommt man zu einer auf der rechten Seite befindlichen etwas 
iber emmen 1 m hohen EntbléBung, an der ich folgende Schichten 
notiert habe: 

10) (Unme8bar, weil uneben und z. T. verwachsen.) 
Rotbrauner Ton, enthaltend Bruchstiicke 
von weifem Oxfordien und rotbraunem 
Callovien-Kalkstein. 

9) 0,04 m_ Grinlichgrauer kalkiger Ton. 
8) 0,20 m Bank von rétlichbraunem sandigem Kalkstein 

mit zerstreuten hellgrauen Oolithkérnern. 
7) 0,03 m Ton wie Nr. 9. 
6) 0,30 m Kalkstein wie Nr. 8; doch sind im unteren 

Teile die Korner rostig, ihre Menge nimmt 
zu, das Gestein geht in Oolith iiber. 

5) 0,07 m Bunter (rotbraun und grau) sehr kalkiger Ton, 
stellenweise dunkelbraune Limonitkérner 
enthaltend. 

4) 0,07 m Bank von buntem (rotbraungrau) Hisenoolith 
mit rostigen Kornern. 

") Alle drei Profile sind von meinem Kollegen P. Korontewrcz 
gelegentlich seiner Callovien-Studien entdeckt und mir bereitwilligst 
zur Verfigung gestellt worden. 
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3) 0,30 m Bunter (graéulichbraun) sehr kalkiger sandiger 
Ton, tberfillt von braunen Limonitkérnern. 

2) 0,17 m_ LHisenoolith wie Nr. 4, doch toniger und weicher. 
i) Tiefer (zu sehen 0,05 m) bunter (graulich- 

braunrot) sehr kalkiger Ton mit braunen 
Limonitkérnern und wei8em Glimmer. 

Von Versteinerungen fand ich bloB Rh. varians in Nr. 2 
und viele Belemniten-Bruchstiicke in Nr. 5. Doch fand Koro- 
NIEWICZ in einem tiber den Weg liegenden geringeren Aufschlu8 
Macroc. Canizzarot GEMM. im Eisenoolith. 

Zum Callovien rechne ich die Schichten von Nr. 6 aufwirts, 
die tibrigen zum oberen Abschnitt der serrigera-Zone. Zu ihr, 
analog zu Czenstochau, rechne ich auch die den Czenstochauer 
ahniichen gelblichgrauen Ton und Sandsteinnesterreihe mit 
Eh. varians, welche weiter bergab an der linken Wegbéschung 
zu sehen sind. Die Nesterreihe zeigt ein Fallen von 5°, ge- 
richtet nach NO 52°. 

In Wysoka Lelowska finden wir an einer Felswand hinter 
dem Hause eines Bauern, etwas westlich von dem nach einer 
am FliBchen Czarka befindlichen Mihle fiihrenden Wege, ein 
Oxfordien, Callovien und Bathonien zeigendes Profil. Vom 
letzten sehen wir hier die beiden diinnen LHisenoolithbanke 
von 0,10 m rostgelbem kalkigsandigen, braune oolithische 
Korner enthaltenden Ton getrennt. Zwischen der oberen Bank 
und dem Callovien, das hier in seinem untersten Teile ebenso 
wie in Choron etwas oolithisch ausgebildet ist, sehen wir 0,40 m 
kalkigsandigen Ton, dessen obere 0,10 m gelb, die unteren 
0,30 graulich, weniger sandig und viele braune Limonitkérner 
enthaltend sind. Es ist sehr miéglich, daS hier gerade die 
die beiden Tonsorten trennende Fliche die Grenze beider 
Ktagen bildet. 

Unterhalb der unteren Oolithbank sind noch 0,65 m 
kalkiger Ton zu sehen, dessen obere 0,25 m gelb und weniger 
sandig sind und Oolithstiickchen sowie braune Limonitkérner — 
enthalten. Die unteren 0,40 m sind heller, gelblichgrau, sandiger, 
enthalten wei8en Glimmer. 

Die untere Oolithbank und der gelbe Ton darunter haben 
Rh. varians geliefert. 

In Ogrodzieniec, wo das Callovien als Sandkalk ausgebildet 
ist, sieht man im Hingange zum Steinbruche der Zementfabrik 
zwischen der letzten Callovien-Bank und der oberen Bathonien- 
Oolith-Bank bloB 0,17 m kalkigen Ton, der jedoch 3 ver- 
schiedene Streifen zeigt. Zuoberst (0,06 m) ist er griinlich- 
erau, sandig, sodann (0,07 m) gelb und sandig, zuunterst (0,04) 
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graulichgelb, mit zerstreuten braunen Limonitkérnern. Als 
Grenze zwischen Callovien und Bathonien ist wohl wieder die 
obere Fliche des oolithischen Tones am wahrscheinlichsten 
anzunehmen, ‘Tiefer kommen die beiden Kisenoolithbanke; der 

sie trennende Ton ist jedoch hier nicht oolithisch, und die 
untere Bank ist stellenweise durch bunten (grau, gelb, rostig) 
Ton unterbrochen. Unterhalb der unteren Bank kommen, wie 
in Wysoka Lelowska, 0,27 m oolithischen, hier rostbraunen 
Tones. Doch sieht man an seiner unteren Grenze eine Reihe 
kleiner Oolthknollen (0,05 m), worunter noch 0,08 m graulich- 
gelber oolithischer Ton kommt, und schlieBlich ist bis 0,88 m 
grauer sandiger kalkloser Ton mit weiSem Glimmer zu sehen. 

Von den Versteinerungen ist Macroc. Canizzaroi GEMM. aus 
der oberen Oolithbank zu erwahnen. 

Die Schichten fallen nach NO 10° mit 6° ein. 
Somit sehen wir, da’ die oberen Schichten der serrigera- 

Zone in allen drei Fallen gleichartig ausgebildet sind, und zwar 
kommen der Callovien-Kalk und die obere Bank des Hisen- 
oolithes sehr nahe zusammen, wobei die Grenze in allen Fallen 
tiber einer auf dieser letzteren Bank lagernden diinnen Schicht 
oolithischen Tones, wie er auch zwischen und unterhalb der 
Oolthbanke vorkommt, anzunehmen ist. 

Hs bleibt mir daher nicht recht verstindlich, wie BuKowsk1!) 
zwischen den beiden Etagen an der Jasnaja Gora noch eine 
Ubergangszone annimmt. Ich glaube es  folgendermafen 
erklaren zu diirfen. Bukowski scheint nur eine Oolithbank 
gesehen zu haben, wohl die untere (die obere ist so zer- 
trummert, daS auch ich sie zuerst nicht gefunden habe), das 
unterste Callovien am Jasna-Géra-Profil ist aber ebenfalls zer- 
trimmert. So konnten diese beiden Schichten mit den Ton- 
schichten dazwischen und zwischen den Oolithbanken den Hin- 

druck eines tonigsandigen Ubergangskomplexes erwecken. 
Anders steht es mit den weifen Sanden zwischen Gaszyn 

und Wieluii, die Micwarsk1 als Ubergangsschichten zwischen 
Bathonien und Callovien angesehen hat. 

Bekanntlich hat er den Oolith der serrigera-Zone im Dorfe 
Gaszyn (siidlich Wielun) entdeckt, den er fiir hier anstehend 
hielt, und Callovien ist in Steinbriichen dicht bei Wielui auf- 

geschlossen. Ks war daher natiirlich, die zwischen beiden Orten 
vorkommenden Sande als eine Ubergangszone anzusehen. 

Nun liegt aber die Sache in Wirklichkeit wesentlich 
anders. Der Hisenoolith steht in Gaszyn nicht an, sondern 

1) Buxowskr: a. a. O. 1886. 
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Stiicke davon werden beim Pfliigen gesammelt und mit anderen 
im Acker vorkommenden Steinen in eine Grube geworfen, die 
Micuatski fiir einen verlassenen Steinbruch hielt. 

Dagegen habe ich anstehenden Hisenoolith viel nérdlicher 
nachweisen kénnen, nimlich an der siidlichen Grenze der 
Stadt Wielun, wo im Hofe eines Miillerhauses in der siidlichen 
Iicke zwischen den Wegen Wieluit—Praszka und Ruda—Turow 
beim Anlegen eines Brunnens nach der Angabe des Millers 
und den noch vorliegenden Proben (der Schichten Nr. 3, 5 u. 7) 
folgende Schichtenfolge durchteuft wurde: 

8) 4,25 m Grus. 
7) 3,18 m Gelblicher Sandstein. 
6)? m Gelber Sand. 
5) 0,10 m Grauer, rostkérniger Oolith, 
4) 0,15 m Gelber Sand. 
3) 0,80 m Hellgrauer kalkiger Sandstein. 
2)? mm Gelber Sand- 
1) Tiefer Schwarzer Ton. 
Wir sehen hier blof eine Oolithschicht, doch kann die 

obere wie bei Czenstochau zertriimmert gewesen und in Nr. 6 
enthalten sein. Der Sandstein Nr. 7 mu8 schon dem Calovien 
angehéren. Die Dicke von Nr. 6 u. 2 ist unbekannt, aber kaum 

-groB, sonst wiirde man sich schon ihrer ungefihr erinnert haben. 
Aber auch in den weiSen Sanden, welche zwischen Gaszyn 

und Wielun, naher zum ersteren, die Oberflaiche bedecken, 
finden wir ein Profil, namentlich gleich nérdlich von Gaszyn, 
an einer sich tiber die linke Seite des erwahnten Weges er- 

hebenden Stelle. 
Dieses Profil zeigt solch eine Schichtenfolge: 
6) 0,25 m_ Gerdllhaltiger Boden. 
5) 0,39—0,50 m Rotbrauner Sand mit Stiickchen von 

Kisensandstein. 
4) 0,20 m Rotbrauner Hisensandstein. 
3) 0,05 m_ Hellbrauner Sand. 
2) 0,60 m Rotbrauner EKisensandstein. 
11) 2,04 m Hellgrauer Sand, vielfach von diinnen, 

aber auch dicken lagen _ rostigen 
Sandes sowie von diinnen Lagen 
schwirzlichen Ton durchschichtet. 

Im Sandstein habe ich Lima duplicata und Posidonomya 
Buchi sowie Reste von Perisphinctes, Oppelia und mehrerer 
Lamellibranchiaten gefunden. 

Dies Bild erinnert viel mehr an die Abwechslung von 
Sandsteinen, Sanden und Tonen im unteren Teile des Profils 
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an der Jasna Gora als an die Grenze von Bathonien-Callovien, 
und ihrer Zurechnung zum unteren Teil des oberen Abschnitts 
der serrigera-Zone steht auch ihre topographische Lage durch- 
aus nicht im Wege. Die Gesteine dieses Profils mitissen, der 
Farbe des Weges von hier zum Gutshause nach zu urteilen, 
auch weiter 6dstlich vom Profil verbreitet sein. Die weifen 
(richtiger weiBlichen) losen Sande Micnatsxis kénnen sehr gut 
aus Nr. 1 entstanden sein. 

Somit sehen wir, daB auch in Wielun die oberen Schichten 
der serrigera-Zone an diejenigen von Czenstochau usw. er- 
innern, und daf zwischen ihnen und dem Callovien eine einige 
Meter dicke Zwischenzone nicht anzunehmen ist. 

Was nun aber die das Callovien und Bathonien verbindenden 
Gesteine anbetrifft, die MrcHauskt von Ktobucko und Pierzchno 
erwahnt, so meint er damit wohl die unteren, an sandigtonigen 
Zwischenlagen reichen Schichten des unteren Callovien, weil eine 
Auflagerung des Callovien aufs Bathonien in dieser Gegend von 
niemandem beschrieben worden und auch nirgends zu sehen ist. 

Wir haben aus der bis jetzt gemachten Darlegung gesehen, 
da8 Oolithbildungen und sogar echte Oolithe mehr oder minder 
in verschiedenen Zonen vorkommen, so daf das Auftreten des 
Hisenooliths im oberen Teile der serrigera-Zone keines neuen 
lithologischen Prozesses bedurfte, sondern blo8 eine Verscharfung 
des schon vorhandenen zum Ausdruck bringt. 

Anderseits sind diese obersten Oolithbanke. durch die Ton- 
schichten tiber, zwischen und unter ihnen an den weiter nach 
unten folgenden Ton-Komplex gebunden. Allerdings kommen 
in den die Oolithe begleitenden Tonen Oolith-Kérner und sogar 
Klimpchen yor, aber dies gibt uns noch nicht das Recht, diese 
Tone als verwitterte Teile eines einheitlichen Oolithkomplexes 
anzusehen. rstens widerspricht solcher Annahme der stellen- 
weise Ersatz des Ooliths in Ogrodzieniec durch nichtoolithische 
Tone, zu denen dort- auch die Schicht zwischen den beiden 
Oolithbanken gehért. Anderseits aber kénnte die Verwitterung 
unmoglich so regelma&fig schichtweise vor sich gehen, sondern 
mufte viel mannigfaltiger auftreten. 

Ich nehme daher eine urspriingliche Ablagerung von 
loseren und hiarteren oolithischen (und dazwischen auch nicht- 
oolithischen) Absatzen an, wie solche nach WALTHER!) noch 
jetzt im Roten Meere zu ieobachten sind, und sehe, alles in 

allem, die Oolithe der serrigera-Zone nur als sperconnd nei 
Glieder der erzfiihrenden Tone an. 

') Wattuer, J.: Einleitung in die Geologie, S. 699 u. a. m. 

Zeitschr, d. D. Geol. Ges, 1913. 20 
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Gehen wir jetzt zu einer topographischen Ubersicht der 
Fundorte der serrigera-Zone iiber. 

Die nérdlichsten Aufschliisse sind die vorher erwahnten 
an der stidlichen Grenze von Wielun und nordlich von Gaszyn. 

Siidwestlich davon sehen wir den oberen Abschnitt der 
serrigera-Zone in denselben steilen Ufern des Flusses Pyszna, 
wo wir den unteren Abschnitt gesehen haben. Hs gibt hier 
mehrere Profile, von denen blof eins vom linken Ufer ange- 
fiihrt sein médge mit einiger Beriicksichtigung eines anderen 
vom rechten Ufer. 

8) ca. 0,60 m Postpliocién (unerreichbar). 
7) 0,20 m Gelber Ton(aufdem rechten Ufer dunkelgrau). 
6) 6,10 m_ Bank von dunkelgrauem, sandigem Spharo- 

siderit, der zu den Oberflachen noch 
sandiger und graubraun wird. Enthalt 
stellenweise Anhaufungen von feinen 
wei8en Oolithkérnern  (rechtsuferisch 
0,15 m dick, rostig, stellenweise von 
eraurostigem Sande unterbrochen). 

D) 0,80 m Gelber Ton (rechtsuferisch 0,70 m dunkel- 
erau mit Rosteinschliissen). 3 

4) 0,10 m Bank von Sphiarosiderit wie Nr. 6, doch 
braunlich werdend, zu den Oberflichen 
noch mehr sandig, zahlreichere Oolith- 
k6rner-Anhaufungen aufweisend. 

3) 1m _ dunkelgrauer Ton, je tiefer, desto sandiger 
und loser, zuletzt in Sand tibergehend 
(rechtsuferisch blo8 Ton, 0,48 m dick). 

2) 0,55 m Nester von dunkelgrauem Sandstein in 
ebensolchem Sande (rechtsuferisch 0,90 m, 
also Nr. 2 und 3 zusammen an_ beiden 
ungefahr gleich machtig). 

1) 0,15 m Dunkelgrauer Sand (am rechten Ufer ist 
dieses Niveau schon vom Wasser ein- 

genommen). 
Wasserspiegel. 

Oberhalb des rechtsuferischen Profils, ca. 3?/,m tiber dem 
Wasser, wurden im Dorfe drei je 0,12—0,15 m starke Banke 
von grauem Sandstein gewonner. Sie sollen von gelbem Ton ~ 
durch- und iiberlagert werden. Der ganze Komplex soll ca. 
0,80 m dick sein. Der Sandstein, dea ich nur ausgebrochen 
eesehen habe, ist demjenigen aus dem Miihlenbrunnen bei 

Wielun (Nr. 3) ganz dbnlich. 
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Ich glaube annehmen zu diirfen, da’ das Profil von Krzy- 
worzeka eine Fortsetzung des Wieluner Profils nach unten ist; 
dann kénnten die beiden oolithischen Krzbanke den unteren 
Grenzschichten des oberen Abschnitts von Teofilow und 
Pierzchno, und die grofen Sandsteinknollen, die schon in den 
unteren Abschnitt zu rechnen sind, denjenigen von Teofilow 
entsprechen, zu welcher Annahme die gegenseitigen [Ent- 
fernungen der Schichten in beiden Fallen geniigend passend sind. 

Leider habe ich weder aus Spharosideriten noch Sandstein- 
knollen von Krzyworzeka charakteristische Formen. 

SIEMIRADZKI erwaéhnt von Krzyworzeka nach ZEUSCHNERS 
Sammlung Oppelia biflecuosa (?) und Per. aurigerus. 

Noérdlich von den Profilen sieht man ein Sandsteinnest 
oberhalb des Uferrandes am Wege lagern, doch in demselben 
Horizont wie in den Profilen. Hoher kommt dunkelgrauer 
(mit gelbem) Ton zum Vorschein, und schlieBlich, etwa 3 m iiber 
dem Nest, ein Aufschlu8 von sandigem Schieferton, der aus 
braunen und gelben Schichten besteht und auch grauen Ton 
und weifen Glimmer enthalt. Es ist wahrscheinlich das 
Gestein, welches Sremrrapzxr als ,gelben Schiefer* von Krzy- 
worzeka und Turow erwahnt; beim letzteren habe ich ihn 
ubrigens nicht finden kénnen. 

Vielleicht ist dieser sandige Ton ein Analogon der aus 
Sand und Tonlagen bestehenden Schicht Nr. 1 von Gaszyn. 
In den Ufern der Pyszna sind an einigen Stellen sowohl solcher 
Ton als auch Sandsteinnester in unpassender (zu _niedriger) 
Lage zu sehen, was wohl durch Uferrutschungen am einfachsten 
zu erklaren ist. 

Dunkelgraue Tone mit Limonitbruchstiicken sieht man in 
Lichern am Fuf8e des zu Krzyworzeka von SO her heran- 
tretenden Hiigels. Rostiger, von dunkelgrauem Ton unter- 
lagerter Sandstein ist an der hiéchsten Stelle des Weges 
zwischen Gaszyn und Kryworzeka zu sehen. Dies alles gehért 
wohl auch dem oberen Abschnitte der serrigera-Zone an. 

Im Walde westlich vom Gutshofe Ozarow soll man graue 
erzfiihrende Tone gefunden haben, wobei das Erz viele kleine 
Versteinerungen fiihrte. N&heres unbekannt. 

Die nachsten sicheren Aufschliisse des oberen Abschnittes 
haben wir erst bei Teofilow und Pierzchno. Doch gibt es 
dazwischen noch Vorkommnisse von erzfiihrenden Tonen, deren 
Alter nicht sicher feststellbar ist (Pontnow, Jaworzno, Krzepice), 
sowie solche, deren Angehérigkeit zum oberen Abschnitt der 
serrigera-Zone wahrscheinlich ist (Juliampol, Zajonezki). 

20* 
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Uber Pontnow vergl. Puscu: Geogn. Beschreibung von Polen 
2, S. 301. Ich habe dort bloB Spuren eines verhéltnismabig 
neuen Probe-Schachtes gesehen, konnte aber im Dorfe keine 
Angaben daritiber erhalten. 

Bei der Ziegelei an der Ansiedlung Mostki, nérdlich von 
Jaworzno sollen die erzfiihrenden Tone 15 m tief lagern, 
dagegen stidwestlich von Jaworzno fehlen'). 

_ Ostlich vom Vorwerke Juliampol (siidéstlich von Jaworzno) 
und nicht tiber 1 km davon entfernt fand ich an der Waldgrenze 
als Reste von Hrzgewinnung grofe Stiicke von dunkelgrauem, 
z.T. braunlichem, auBerlich rostigem sehr sandigem Spharosiderit, 
der stellenweise Anhi&ufungen von feinen braunen Oolithkérnern 
zeigt. Hr enthalt auch bis walnuSgroBe Gerdlle und viele 
Zweischaler sowie nicht naher bestimmbare Oppelien und 
Perisphincten. Tyrotz des Fehlens von Zonen-Indizien erinnert 
das Gestein und die Fauna ihrem Habitus nach an Pierzchno. 

Ca. 2 km weiter nach Osten kommen wir zu dem an der 
RomeErschen Karte angegebenen Fundort auf dem Wege von 
Zajonczki nach Parzymiechi. In einem alten Tagbau sowie Weg- 
graben habe ich noch einige Zweischaler und Rhynch. varians ge- 
funden. 

Auch am westlichen Ende des Dorfes Zajonczki hat mein 
Sammler in einer zufilligen Auswaschung am Wege Sphiro- 
sideritstticke, Limonitknollen und Sandsteinstiicke — letztere 
mit Rhynch. varians und einigen anderen Fossilien — gefunden. 

Es ist méglich, daf die Fundorte um Zajonezki, ebenso 
wie Juliampol, zum oberen Abschnitte der serrigera-Zone ge- 
horen. 

Dagegen lat sich nichts Naheres sagen iiber die grauen, 
z. 0. erziubrenden ‘None, die um Krzepice) hermme aaa 
Ziegeleien, z. T. auf Feldern, entbloSt sind. 

Dasselbe gilt leider auch von den zwischen Krzepice und 
Klobucko liegenden Probeschichten, die bei Opatow, Zlochowice 
und an allen vier Ecken des Dorfes Walenczew angelegt wurden. 
Ihrer nordéstlichen Lage nach mii8te hier oben die serrigera- 
Zone vorhanden sein; da es aber Schachte sind, so kénnten 

darin auch tiefere Zonen vorkommen?’). 
Uber Teofilow ist geniigend gesagt worden. 
In Pierzchno, auBer der Grube, findet man noch auf den 

Ackern Stiicke von Limonit mit Rhynch. varians und anderen 

1) Auf der Karte zu SremrrapzKk1: Spraw. z bad. geol. w dorzeczu 
War ty i i Prosny ist das Bathonien ringsum das Dorf Jaworzno angegeben. 

*) SremiraDzki zitiert nach Zeuscuners amine Opp. fusca von 
Watenczew. 
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Fossilien. Es ist wohl derselbe Ton wie der auf der Grube 
vorkommende; doch der Hisen-Oolith der serrigera-Zone tritt 
nirgends auf. 

Der nachste Fundort des oberen Abschnitts dieser Zone 
ist in hisieniec, ca. 1 km nordwestlich von Czenstochau ge- 
legen, wo man norddéstlich und unterhalb vom Hiigel-Gipfel im 
Acker rostige Oolithstiicke findet, wogegen héher nur Callovien- 
und noch mehr Oxfordiengesteine, ebenfalls im Acker, stiick- 

weise auftreten, und am anderen Abhange blo8 Callovien'). 
vy. SIEMIRADZKI zitiert nach ZeuscHNERS Sammlung eine 

Oolith-Insel von Gnaszyn. Dies wird um so eher Gaszyn sein 
sollen, als auch in MicHauskis polnischem Artikel an der Stelle 
tiber die Entdeckung des Bathonien-Oolithes derselbe leidige 
Druckfehler vorhanden ist. 

Jetzt kommt das schon besprochene Profil von Czenstochau 
an die Reihe, sodann der siidlich davon gelegene AufschluB 
bei Ostatni Grosz. Hier, im unteren Teile des westlichen 
Abhanges eines Hiigels, der von Westen an den siidlichen Teil 
der Ansiedlung herantritt, habe ich ein nicht mehr existierendes, 
etwas tiber 6 m messendes Profil gesehen, das mit seinen 
4 Sandstein- und ebensoviel Sand- bzw. Tonschichten?) an das 
Profil der Jasna Gora (Schichten Nr. 2 bis einschlieBl. 7) iuBerst 
erinnert, um so mehr, als die Gesamtmiachtigkeit passend ist 
und ich oberhalb davon, auf dem Hiigelgipfel, auSer Callovien 
und Oxfordien-Grus auch ein Stiick Hisen-Oolith mit Oppelia 
sp. (Abdruck) und im Profil selbst Astarie cordata und viel 
Rh. varians gefunden habe. Trotzdem die Dicken der einzelnen 
Schichten mit denjenigen der Jasna Gora nicht iibereinstimmen, 
glaube ich die beiden Profile parallelisieren zu diirfen. Der 
Unterschied mag durch Unbestaindigkeit der Sandsteine (die 
am Jasna Gora durch Auftreten von Knollen sich kundgibt) 
erklart werden. 

Spuren des oberen Abschnitts der serrigera-Zone wurden 
von Koroniewicz zwischen Bleszno und Rakdéw (Bathonien- 
Callovien-Grenze) und von mir beim Dorfe und Gute Bleszno 
(kleine Entblo8ungen mit Sandsteinen und Sanden) konstatiert. 
Koronrewicz fand im Steinbruch bei Wrzosowa unter dem 
Callovien den seitdem nicht mehr sichtbaren Hisen-Oolith mit 
Macr. Canizzaroi Gren. | 

Weiter nach Siiden geht die serrigera-Zone nicht. Siid- 
Ostlich tritt sie in ihren beiden Abschnitten in Choron auf. 

') Das Callovien ist hier zuerst von Koronrewrcz festgestellt worden. 
*) Ubrigens gibt es hier zwei je 1,50 m hohe Unterbrechungen 

des Profils, so daB die Zahl der Schichten auch gréSer sein kann, 
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AuBer dem schon angefiihrten Profil wurde hier die Grenze 
des Bathonien und Callovien beim Anlegen eines Brunnens im 
Pfarrhofe durchteuft, und zwar wurden, nach den Angaben des 
Brunnenmeisters zu urteilen, mergeliger weiBer Kalkstein 
(Oxfordien), ca. 2m braunroten, sandigen Kalksteins mit 
Zwischenlagen von grinem Ton (Callovien) durchbrochen, worauf 
tiefer, grauer, sandiger Ton mit Eisen-Oolith in seinem oberen 
Teile folgte. GroBe Stiicke der verschiedenen Gesteine lagen 
noch vor. 

Ks ist interessant, da8 die untere, tonige Bank des Callovien, 
die nur zerstreute weiBe und braune Oolithkérner aufwies, 
stellenweise Einschliisse yon hellgrauem, hartem, sandigem 
Kalkstein enthielt, mit bedeutender Menge von rostigen Oolith- 
kérnern. Aus solch einem Neste habe ich Maer. cf. macro- 
cephalus herausgeschlagen, aus dem Eisen-Oolith Rhynch. varians. 

In Przybynow habe ich den Eisen-Oolith bloB auf sekundarer 
Lagerstatte im Diluvium gefunden. Dagegen stehen Sandstein 
und Tone des oberen Abschnitts der serrigera-Zone an der 
DorfstraBe bei den Brunnen an’). 

In Wysoka Lelowska gibt es im Dorfe auBer dem schon 
beschriebenen Profil auch andere Stellen, wo man etwas Oolith 
oder grauen Ton sehen kann. 

An der sitidlichen Seite von Wtodowice!), zwischen den 

zuerst west-, dann aber stidwarts gehenden Windungen des 
Weges nach Rudniki, habe ich kleine Aufschltisse in Oolith 
und grauem Ton gesehen. Da hier das Callovien oolithisch 
ist, so laBt es sich schwer entscheiden, ob Bathonien- oder 
Callovien-Oolith vorliegt, doch ist wegen der Nahe des grauen 
Tones das erstere wahrscheinlicher. 

In dem grofen Steinbruche der Firma Hultschinski bei 
Losnice ist das Callovien selten und schlecht, das Bathonien 
erst beim Nachschiirfen zu sehen; daher ist hier die Grenze 
zwischen den Oolithen schwer festzustellen. Doch scheinen sie 
auch hier von einer Ton-Zwischenlage getrennt zu sein. Unter 
dem Oolith kommt sandiger Ton mit weifem Glimmer, zuerst 
gelb- und braungrau, kalklos, dann dunkelgrau, kalkhaltig. 
Beim Ausgraben dieses Tones (unter Grus von weiBem Kalk- 
stein und Oolith) habe ich darin 0,22 m tief zerstreute kleine 
(0,02 m) Knollen von gelbem Oolith hegen sehen und nach 
weiteren 0,12 m Ton gréfere (0,08—O,14 m), ebenfalls zerstreute 
Knollen von grauem sandigem Kalkstein mit weiBem Glimmer, 
worunter wieder Ton war. . 

!) Auf diese Aufschliisse bin ich von Korontewicz aufmerksam 
gemacht worden. 
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Uber und an diesem Steinbruche wurden von derselben 
Firma elf Probeschaichte angelegt, von denen die acht west- 
licheren durch die ganze Dicke des Kalksteins (dem auch der 
Oolith zugerechnet wurde) gingen, wobei die meisten sich 
auch ins Bathonien vertieften; in den drei dstlichen dagegen 
fingen die Bathonientone entweder direkt an der Oberflaiche 
oder unter einer 0,50—5,75 m starken aus Kalksteingrus 
bestehenden Decke an. 

“Aus dem Vergleich von Protokollen sieht man, daf in vier 
dieser Schachte ca. 4m unterhalb des Kalksteins (des Ooliths) 
eine Hrzbank legt, worunter 1m tiefer in zwei derselben (Nr. 4 
u. 8) nocb eine zweite Bank folgt, und in einem (Nr. 4) noch 
eine dritte, 2,70 m tiefer als die zweite, wogegen im anderen 
(Nr. 8) diese dritte Bank fehlt. In den beiden weniger tiefen 
Schachten, die nur eine Bank aufweisen (Nr. 9 u. 10), liegt die- 
selbe naher als sonst zum Kalkstein (1,50 bzw. 2,50 m)'). 

Auf Halden Nr. 3, 7 u. 8 waren zu finden groBe Sticke von 
sehr sandigem, kalkhaltigem, braunem, mehr oder minder feine 
dunkelbraune oder rostige Oolithkdrner enthaltendem Spharo- 
siderit, der an die Grenzbank der beiden Abschnitte der 
serrigera-Zone erinnert. Er muf wohl aus der ca. 4 m vom 
Kalkstein entfernten Krzbank stammen, weil zwei von diesen 
Schachten bloB diese eine Bank enthalten. Ich fand darin 
Perisph. cf. evolutus und Cosm. aff. contrarius Ors., welch letzteren 
ich auch im Oolith von Gaszyn gefunden habe. 

Am Schachte Nr. 10 wurde grauer, harter sandiger Kalk- 
stein mit einer der Oppelia serrigera nahestehenden Form ge- 
funden. Da gerade dieser Schacht nur die dem Kalkkomplex 
nahe (1,50 m) liegende Bank enthalt, so ist es sehr méglich, 
daf dieser von den Arbeitern als Erz bezeichnete sandige Kalk- 

stein ihr entstammt, und daf sie vielleicht den Kalkstein- 
knollen des Hosnicer Steinbruches entspricht. Dadurch ware 
auch ihre Unbestandigkeit in den Schachten erklarlich. 

Uber die tiefer als 4 m unterhalb des Kalksteins liegenden 
irzbanke habe ich keine Angaben. Die unterste davon scheint 
unbestandig zu sein, weil sie bloB in einem der beiden tiefsten 
Schaichte angegeben ist. 

Nehmen wir die 4 m tief liegende Bank fiir die Grenz- 
schicht des oberen Abschnitts der serrigera-Zone an, so ist 
dieser Abschnitt hier nur um die Dicke der zwischen der unteren 

In dem tieferen dieser letzten Schachte kénnte die zweite Bank 
schon, aber knapp, vorhanden sein; es ist daher méglich, daB sie ent- 
weder etwas tiefer liegt oder tberhaupt fehlt. 
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Flache des Bathonien-Ooliths und dem Callovien liegenden 
Schichten machtiger als ca. 4 m, also im ganzen nicht mal 
5 m dick. 

Die unteren Erze waren dann dem unteren Abschnitte 
zuzurechnen. 

Da auf alten Halden der Grube fosnice derselbe graue 
Kalkstein wie an den Probeschachten oberhalb des Stein- 
bruches zu finden ist, ist es wahrscheinlich, daf die oberen 
Schichten der Gruben Losnice und Kromolow (z. B. ,, Friederika‘) 
denjenigen Schichten der serrigera-Zone entsprechen, welche 
von den eben erwahnten Probeschachten durchteuft wurden. 

Im Dorfe Bzow finden wir unterhalb eines mitten in der 
DorfstraBe stehenden Brunnens einen Aufschlu8, wo man 
Calloviensandstein, bunten (gelben und griinen) Ton mit dessen 
Bruchstiicken, gelben Ton mit Oolithstiicken und, tiefer, an 
einer Quelle, dunkelgrauen sandigen, weifglimmerigen Ton 
sehen kann. Callovien-Sandstein und Bathonien-Ton sind auch 
unterhalb des gleichnamigen Gutshofs und in seimer Nahe 
sichtbar. 

Ob die dunkelgrauen sandigkalkigen, weiBglimmerigen Tone, 
die in einer in das Dorf vom Siiden her einmiindenden Schlucht 
in der Nahe vom in letzterer gelegenen Brunnen entbloSt sind 
und an einem Probeschacht in der Nahe des Gutshofs die 
Halde bilden, hierher gehéren, bleibt ungewif, obgleich ihre 
hohe Lage (der erste Aufschlu8 liegt héher als die Aufschliisse 
im Dorfe) dafiir spricht. In beiden Fallen wurden Knollen 
von dunkelgrauem weifoolithischen Sphiarosiderit sowie von 
dunkelgrauem, weifglimmerigem Eisenkalk gefunden. 

Uber den oberen Abschnitt der serrigera-Zone bei Ogrod- 
zieniec ist schon gesprocben worden. Sie mag daselbst noch in 
den obersten Ziegelei-Gruben vertreten sein. 

In Anschlu8 an die obige Darstellungen tiber die Grenze 
zwischen Bathonien und Callovien sei hier noch das Verhaltnis 
derselben bei Pierzchno angegeben. 

SIEMIRADZKI gab in seiner vorlaufigen Mitteilung von 
1901!) an, es stehe westlich von diesem Dorfe Bathonien mit Opp. 
aspidoides, Ostlich davon Kisenoolith mit Macr. macrocephalus 
und Cosmoceras Jason an. 

Da ich im Jahre 1902 simtliche Aufschliisse des Callovien 
und Bathonien zwischen Ktobucko und Czenstochau untersucht 
hatte, erlaubte ich mir 1903?) darauf hinzuweisen, daf bei 

1) SIEMIRADZKI, J. v.: a. a. O. 1901. 
”) ReHBINDER: a. a. O. 1903. 
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Pierzchno kein Callovienoolith anstehe, umsomehr, als ich dachte, 
es handle sich um eine neue Entdeckung von v. SIEMIRADZKI an 
Ort und Stelle. 

Meine Bemerkung rief in demselben Jahre eine scharfe 
Entgegnung von ihm hervor'), aus der es sich erst herausstellte, 
daB es sich nicht um neues Material, sondern um die alte 
Sammlung ZeuscHNers handelt. 

In seinem Buche wiederholt er dieselben Angaben, wobei 
die Meinung, das obere Bathonien stehe westlich von Pierzchno 
an, irrtiimlich MicuAtski zugeschrieben wird. MicHa.ski hat aber 
sO was nie gesagt, und liegt der bekannte Aufschlu8 im oberen 
Bathonien nicht westlich, sondern siidéstlich von Pierzchno. 

Was den Callovien-Oolith von Pierzchno anbetrifft, so habe 

ich mich bei Besichtigung der ZeuscuNerschen Sammlung verge- 
wissern kénnen, daf darin von Pierzchno tatsichlich in typischem 
Hisenoolith erhaltene Ammoniten vorhanden sind, doch blob 
Macr. macrocephalus (?), Macr. tumidus Sow. und Perisphinctes 
tenuis SiEM.; wogegen Cosm. Jason und verschiedene andere 
Ammoniten anderes Gestein zeigen. 

Es ist daher am wahrscheinlichsten, dai die oolithischen 
Ammoniten von Pierzchno aus den untersten Schichten des 
Callovien stammen, die in den Steinbriichen nicht zu sehen 
sind und, etwa wie bei Choro, mehr oder minder oolithisch 
ausgebildet sein mégen. 

Callovien-Oolith aus Pierzchno wurde noch von ZEUSCHNER 
beschrieben, doch gibt er ihn titber dem braunen Macrocephalus- 
Kalk an, zwischen diesem und dem weifen Oxfordien-Kalk. 
Es handelt sich aber wohl nicht um Eisenoolith, wie solcher 
im Siiden des Gebietes im Callovien auftritt, aber von mir in 
keinem der bei Pierzchno gelegenen Steinbriiche gefunden 
werden konnte, sondern wahrscheinlich um die sog. Glaukonit- 
schicht, die das Callovien zuoberst abschlieBt. Denn ZEuUscHNER 
spricht nicht von einem normalen Oolith, sondern von einem 
dunklen und undeutlichen, und die Ammoniten seiner Sammlung 
sind z. T. gerade im Gestein der Glaukonitschicht enthalten; 
dazu kommt noch, da8 diese Schicht in Pierzchno nicht griin 
wie sonst ist und daher als solche auch verkannt werden 
konnte, und da ihr Gestein ein Oolithkérner fiihrender Stroma- 

tolith ist (vgl. S. 213). 

') Sremirapzxt, J. v.: Uber Jura in Polen. Monatsber. d. Deutsch. 
Geol. Ges. 1903. 

*) SremmrapzK1, J.: Geol. ziem polskich I. 1903. 8S. 317, 318, 
340, 341. 

3) Zeuscuner, L.: a. a. O. 1870. 
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vy. SIEMIRADZKI gibt nach der ZeuscuNerRschen Sammlung 
an, man kénne Gesteinproben so wahlen, da8 ein allmahlicher 
Ubergang von den unteren, einen stark eisenhaltigen, in 
rotbraunen lHisensandstein itibergehenden Oolith vorstellen- 
den, bis zum typischen hellgelben Oolith zustande kommt, 
wobei die ersteren Cornbrash-Formen, letztere aber zahl- 
reiche Callovien-Ammoniten (Cosm. Jason usw.) enthalten. 

Dieser Ubergang (soweit es sich nicht auch um Proben 
des Hisenooliths des obersten Bathonien handelt, das jetzt 
nirgends in Pierzchno, sondern erst in Teofilow aufgeschlossen 
worden ist) mu8 natiirlich bloB8 petrographisch, und nicht als 
unmittelbar in der Natur vorhanden verstanden werden, weil 
die untere Grenzschicht des oberen Abschnittes der serrigera- 
Zone, zu der der bekannte Bathonien-Aufschlu8 von Pierzchno 
gehért, ca. 10 m von der unteren Callovien-Grenze entfernt 
sein mu8 (vgl. Teofilow). 

B. Das Bajocien und Bathonien 

im Gebiete des Uberganges von ihrem noérdlichen 

Typus zum siidlichen. 

Nachdem wir den nérdlichen Typus mit seiner Hinteilung 
in Zonen kennen gelernt haben, werden wir uns auch im 
Ubergangstypus, wo infolge der Machtigkeitsschrumpfung 
das Unterscheiden der Horizonte erschwert wird, orientieren 

kénnen. 

Die Gegend, wo er auftritt, ist mehrmals Gegenstand von 
geologischen Untersuchungen gewesen, sogar gute Profile (wie 
z. B. das Profil Zeuscuners fiir Wysoka Pilecka) sind gegeben 
worden; doch hat es bis jetzt, mangels systematischen 
Sammelns und Bestimmens der Fossilien, an richtiger Deutung 
der Ablagerungen gefehlt. 

Ich habe diesen Typus an folgenden Orten konstatieren 
kénnen: Ciengowice, Wysoka Pilecka, Hazy, Rokitno, Niego- 
wonice, Hutki Kanki, Btojec und Zary bei Rodaki; auBerdem 
wurde er von Koronigewicz in Rodaki selbst gefunden. Diese 
Orte bilden zusammen den westlichen Seitenzweig am stidlichen 
Ende des Gebiets der erzfiihrenden Tone. 

Der ganze Komplex des Bajocien und Bathonien zerfallt 
hier in einen. oberen, durch ebensolche graue erzfiihrende Tone 
mit Eisen-Oolith zu oberst wie im Norden eingenommenen, und 
einen unteren, ganz eigenartig entwickelten Abschnitt, der sich 
mit keiner Abteilung des nérdlichen direkt vergleichen aft und 
auch selber, je nach den Fundorten, faziell verschieden ist. 
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Der obere Abschnitt ist am besten an der Zement-Fabrik 
Wysoka-Pilecka zu sehen, wo ich im Kingange zum Steinbruch 
folgendes Profil notiert habe: 

16) 0,80 m Bank von Hisen-Oolith mit Callovien- 
Fauna. 

15) 0,05 m Gelber Ton. 
14) 0,08 m Bank von Eisen-Oolith mit Rhynch. varians 

(Bathonien). 
13) 0,05 m Gelber (im Steinbruche grauer mit 

gelbem) Ton. 
12) 0,06 m Bank von gelbbraunem, kalkigtonigem 

Kisensandstein. 
11) 0,90—1,80 m Dunkelgrauer kalkigsandiger Ton. 
10) 0,20m Bank von gelblichgrauem, weichem 

kalkigtonigen Sandstein. 
9) 2.70 m Dunkelgrauer kalkiger Ton, weniger 

sandig als Nr. 11. 
8) 0,50m Ein von einem Schienenweg_ einge- 

- nommener Zwischenraum. 
7) 0.20 m Gelbgrauer kalkigsandiger Ton. 
6) 0,10 m Knollen von rostiggelbem Hisenmergel, 

z. T. mit gleichfarbigen Oolithkérnern. 
3) 0,30 m Gelbgrauer schwachkalkiger sandiger 

Ton. 
4) 0,10 m Knollen von rostiggelbem, in ockerigen 

Limonit iibergehendem LEisenmergel. 
3) 0,05 m Graugelber kalkigsandiger Ton. 
2) 0,05 m Knollen von rostgelbem Eisenmergel. 
1) 1,80 m_ Graurostiger sehr sandiger Ton. 

Die Neigung der Schichten ist woh] nicht unter 20° (die 
Schichten sind weliig), im Steinbruche ist Oolith und Oxfordien 
30° geneigt. Die Fallrichtung ist nach NO 35°. 

Etwas weniger als '/, km westlich vom Steinbruche und 
zugleich niedriger gelegen befindet sich am siidlichen Abhang 
desselben Hiigels eine Tongrube derselben Fabrik, in deren 
Wanden ca. 9 m dunkelgrauen kalkigen Ton zu sehen sind. 
Darin kommen mehr oder minder grof8e (bis 0,20<0,50 m) 
Knollen yon dunkelgrauem kalkigem Sphirosiderit bezw. Eisen- 
kalkstein, von auBen gelblich und blaulich, und auBerdem 
kleinere (0,06><0,10 m) Knollen vor, die aus dunkelbraungrauem 
Eisensandstein bestehende Kerne in Limonitschalen enthalten. 
Die groBen Knollen enthalten Fossilien, von denen Astarte 
cordata am wahrscheinlichsten auf die serrigera-Zone deutet; 
von den iibrigen, keine stratigraphische Bedeutung besitzenden 
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Formen sind in derselben Zone haufige Cucullaea concinna sowie 
Posidonomya Buchi und die von anderen Fundorten unseres 
Gebiets gar nicht bekannte Solenomya (Voltzi RoEM.?) am zahl- 
reichsten. 

Ob die Knollen zerstreut oder schichtweise lagern, ist 
angesichts des verfallenen Zustandes der Wéande nicht zu 
entscheiden. 

Es ist leider schwer, zu sagen, ob das Profil des Stein- 
bruchs direkt auf das Profil der Grube zu liegen kommt. 

Aber viel tiefer als in der Grube geht der jurassische Ton 
kaum, weil zu beiden Seiten der Grube in tieferen Niveaux 
schon bunte Gesteine aufgeschlossen sind, z. T. oberflachlich 
(graue, blauliche, violettgraue Tone),.z. T. in Schachten (Braun- 
kohle fiihrende Tone, rote und blaue Tone, hellgraue Breccie), 
von denen die letzteren schon sicher der Trias angehéren. 
(Uber die ersteren vgl. S. 325). 

Und in der Tat, am Wege vom Dorfe Wysoka Pilecka 
nach Ciengowice ist zu sehen, daB die erzfiihrenden Tone keine 
erdBere Machtigkeit, als eben angegeben, haben und yon einem 
den unteren Abschnitt darstellenden sandigen Limonit unter- 
lagert werden. 

Dieser untere Abschnitt war am besten zu sehen in der 
friiheren Tongrube der Zementfabrik Lazy, die ca. 2'/, km Gst- 
licher als die Fabrik Wysoka Pilecka éstlich von der Warschau— 
Wiener EKisenbahn liegt. Die erwihnte Grube befand sich 
dicht an der Ostseite der Fabrik. 

In der Mitte ihres Bodens habe ich folgende Schichten 
gesehen: 

3) 0,85—0,43 m Bank yon gelbbraunem, eisenhaltigem 
sandigem oolithischem Mergel; Kérner 
auch gelbbraun. Enthalt Adern und 
Nester von Limonit. Die untersten 
0,02 m sehr sandig und mirbe. 

2) 0,15—0,22 m Bank von weifem quarzitahnlichem 
Sandstein, z. T. mit Limonit durch- 
schichtet. Wird stellenweise durch 
weichen Sandstein mit ebensolcher 
Durchschichtung ersetzt. 

1) 0,90 m WeiSer Sand mit zahlreichen eisenhaltigen 
Durchschichtungen. 

Im siidwestlichen Teile der Grube war dieser Sand in 
deren Wand 4—5m hoch zu sehen, und in der Ziegelei von 
Jiingster, nérdlich der Bahnstation Lazy, lagert er auf grau- 
eriinem Ton, mit dem er an ihrer Grenze wechsellagert. 
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Die eisenhaltigen Sandschichten sind in der neuen Grube 
derselben Fabrik durch in einzelne Knollen sich lésende Lagen 
von sandigem Limonit ersetzt. 

Die Mergelbank liegt, wie es in derselben Grube zu sehen 
war, direkt unter dem grauen Ton des oberen Abschnitts. Sie 
enthalt viele Versteinerungen, worunter Bel. giganteus (alte und 
neue Grube) und Park. compressa (alte Grube) die maBgebendsten 
sind. Auch Park. cf. Parkinsoni habe ich hier gefunden. 

Um eine andere Facies des unteren Abschnittes zu sehen, 
miissen wir uns viel ostlicher nach Hutki Kanki wenden. Hier 

kommt aus dem westlichen Abhang des Berges Chetm ein nach 
dem Dorfe flieBender Bach heraus, der an einer Stelle einen 
kleinen Wasserfall bildet. In und an demselben ist in senk- 
rechter Richtung folgendes zu sehen: 

0,15m Sand mit Stiicken von weifSem Oxfordien- 
Kalkstein. 

0,10 m _ Blasser, graugelblicher kalkiger Ton. 
0,18 m Rostbrauner Hisen-Ton. 

1,25—1,50 m_ Dunkelgrauer kalkiger Ton. 
0,15 m Hellgelbbrauner konglomeratartiger kalkiger 

Sandstein mit Adern von dunkelbraunem 
Limonit. 

Tiefer Derselbe, zertriimmert. 
Weiter stromabwirts sieht man viele Stiicke quarzitaihn- 

lichen Sandsteins (wie in Lazy) liegen, der aus der Nihe 
stammen muf. Hinter dem Dorfe, am Wege nach Grabowa 
(iiber die Miihle Centuria) steht schon roter Trias-Ton an. 

Noch dstlicher, im unteren Teile des siidwestlichen Ab- 
hangs des Berges Zary (zwischen Hutki Kanki und Rodaki), 
im Walde, sah ich ein ahnliches Bild: 

Unterhalb einer aus Oxfordien-Kalk bestehenden kuppel- 
artigen Erhéhung ist der Abhang von Stiicken dieses Kalksteins 
besat, und noch weiter nach unten kommt eine sandige Fliiche, 

_die eine kleine Grube mit folgendem Profil enthielt: 
0,43 m Sand mit Kalkstein und Feuersteinstiicken. 
0,19 m Braungrauer Ton. 
0,03 m Knollen von sandigem ockerigen Limonit in Li- 

monit-Schalen. 
0,30 m Braunlichgrauer Ton. 
Ktwas weiter hinab ist eine niedrige Stufe zu sehen, aus 

der Klétze von konglomeratartigem Sandstein (wie in Hutki 
Kanki) hervortreten. Auch ein Stiick quarzitartigen Sandstein 
habe ich in der Nihe gefunden. Noch tiefer hinab kommt 
sandiger Boden, an einer Stelle war weiBer toniger Sand zu sehen. 
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Etwas siidlicher und in tieferer Lage als der konglomerat- 
artige Sandstein war 1906 noch ein alter Schurf vorhanden, in dem 
zuoberst weiBer toniger, unten rosafarbiger loser Sand zu sehen 
war. Auf der Halde habe ich bunten (griinlichgrau, gelb, rot) 
Ton (Trias), Limonit-Stiickchen, Kies und je 1 Stiick von gewéhn- 
lichem grauem und von konglomeratartigem Sandstein gefunden. 
Der Héhenunterschied zwischen dem oberen Rande der sandigen 
Flache (auf der sich der Aufschlu8 des erzfiihrenden Tones 
befand) und dem oberen Rande des Schurfes betragt ca. 5 m. 
Im konglomeratartigen Sandstein ist eine Fauna enthalten, die 
durch Cosmoceras Garantianum und Park. compressa charakteri- 
siert wird. 

Aus dem Vergleich des vorhin Gesagten sehen wir, dab 
der Hisensandmergel und der konglomeratartige Sandstein in 
gleicher Lage — zwischen grauem Ton und weibem Sande — sich 
befinden und Fossilien fiihren, die in beiden Fallen auf dieselben 
Zonen — des Cosm. Garantianum und der Park. compressa — deuten. 
Weiter unten werden wir sehen, daS man in Rokitno einen 
petrographischen Ubergang dazwischen findet. Wir kénnen 
daher die beiden Banke fiir einander Aquivalent und dem 
unteren Teile der erzfiihrenden Tone im Norden entsprechend 
halten. 

Sodann sehen wir, da8B die Miachtigkeit der erzfiihrenden 
Tone im Siiden rasch abnimmt. In Wysoka Pilecka ist sie 
wohl nicht unter 10 m anzunehmen'), in Hutki Kanki erreicht 
sie nicht mal 2m. Diese Abnahme harmoniert sehr gut mit 
dem immer klarer werdenden litoralen Charakter des die Tone 
unterlagernden Gesteins — augenscheinlich geht hier eine mit 
Annaherung zum Ufer verbundene Tiefenverminderung mit einem 
Ersatz feiner Sedimente durch immer grébere Hand in Hand. 

Daher mu8 die in dem als Strandfacies ausgebildeten Teile 
des Bajocien und Bathonien enthaltene Zonenzahl nicht iberall 
die gleiche sein, sondern von Norden her nach Siiden zu immer 
wachsen, bis keine Zone mehr durch Tone vertreten ist. 

Und in der Tat, etwas siidlicher, siidlich von der An- 
siedlung Btojec, zwischen dem Walde und dem Hiigel Bucza 
Gora finden wir auf den Feldern keine Tone mehr, sondern 
nur sandigen Boden mit Stiicken von konglomeratartigem und 
quarzitartigem Sandstein (in letzteren sind Spuren von Stein- 
bohrern zu finden), wahrend an und auf dem Hiigel schon Trias- 

Gesteine (bunte Tone und Konglomerat) anstehen. 

1) Zeuscuner (Pam. Fizyjogr. 4, 5. 113) gibt gerade eine passende 
Machtigkeit (30 FuB) fir den ,schwarzen* Ton der Hagel von Wysoka 
Pilecka und Ciengowice. 
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Wir sahen vorhin, da8 in Wysoka Pilecka, Lazy und 
Zary schon mindestens 3 Zonen von der Strandfacies ergriffen 
sind'). Das Vorhandensein (in der Sammlung von Konrkiewicz) 
eines Macrocephalites sp. indeterm. (wahrscheinlich neue Art) 
von Rokitno, der aus der diese Zonen enthaltenden Bank (vel. 
S. 323) stammt, gibt einen Wink fiir die Annahme, da wohl 
auch héhere Horizonte in derselben vertreten sind, so daf viel- 
leicht der Ton die serrigera-Zone allein vertritt. 

Dagegen scheint es mir wahrscheinlicher, da8 die schon im 
Norden als Sande und Sandsteine gestaltete Humphriesi-Zone in 
den Tonen nicht enthalten ist, sondern auch im Siiden in 
gleicher Facies wie im Norden, vielleicht im quarzitartigen 
Sandsteine vertreten ist, und daB die friiher?) fiir Keuper ge- 
haltene weiBen Sande mit eisenhaltigen Durchschichtungen den 
Kostczelitzer Sanden und Sandsteinen entsprechen; ihre Wechsel- 
lagerung aber mit griingrauen Tonen und letztere selber, sowie 
auch die weiBen und rosa Sande von Zary erinnern an die 
HLysiec-Siedlecer und Hellewalder Schichten. 

Da8B in Wysoka Pilecka vom Westen her statt der Sande 
helle Tone so nahe an die dunklen jurassischen herantreten, ist 
wahrscheinlich auf eine fazielle Anderung des Liegenden der 
letzteren zuriickzufiihren; diese Tone waren ein Aquivalent der 
Sande. Da8 aber zugleich bei Wysoka Pilecka auch solche Sande 
Wie diejenigen von Lazy vorhanden sind, beweist der aus losem 
Sande mit vielen Limonitstiickchen bestehende Boden dstlich 
unterhalb des Steinbruchs. Diese Sande kommen auch noch 
Ostlicher vor. Ihr nachster Aufschlu8 befindet sich auf einer 
Ziegelei westlich von der Bahnstation Lazy (vgl. unten 8S. 321). 

Wir gehen jetzt zu einer Beschreibung der einzelnen 
Fundorte in topographischer, von NW nach SO gerichteten 
Reihenfolge tiber. 

Am und um den Hiigel, auf dem Ciengowice steht, ist an 
mehreren Stellen die durch Oolith angegebene obere Grenze 
des Bathonien zu sehen bzw. zu sehen gewesen, und zwar: an 
einer Quelle im Dorfe, auf dem Wege nach Poremba Mrzygtodska, 
an einer Quelle auf dem Wege nach Zazdrosc, an der siidwest- 
lichen Ecke des Gutshofes und etwas unterhalb der gleich- 

1) Hs ist als sehr wahrscheinlich anzunehmen, da in der die Zonen 
des Cosm. Garantianum und der Park. compressa enthaltenen Bank auch 
die Parkinsoni-Zone inbegriffen ist. Leider habe ich keine unzweifel- 
hafte Park. Parkinsoni oder Park. neuffensis darin gefunden, sondern 
blo8 zu denselben womodglich passende Bruchstiicke (zur ersten in 
Hazy, zur zweiten in Rokitno). 

*) Zussaner, L.: a.a.O., Pam. Fizyjogr. 1884, 5.118. Konrxiewrcz 
(russisch) 1892, S. 34 u. ff. 
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gerichteten Ecke des Kirchenzaunes. Grauer Ton — auf dem 
oberen Teil des Weges von Ciengowice nach Hazy und, mit 
Erzknollen, in einem Graben in der Nihe des Weges, der 
vom Gutshofe um den siidlichen Abhang des Hiigels herum 
zur Kirche geht; auf dem Wege von Ciengowice nach Zazdrose 
verraten die Felder mit dunklem, tonigem feuchtem Boden seine 
Gegenwart westlich und bergab vom Oolithaufschlu8. Sande 
mit Limonitstiickchen bilden einen erhéhten, mehr oder minder 
W—O gerichteten Streifen unterhalb der Oolith- und Ton-Auf- 
schliisse der siidlichen Hiigelseite an deren Fu8e, und rotbrauner 
Hisensandstein (etwa von Kostezelitzer Typus) wurde in einem 
Loch am Wege nach Zazdrosc westlich der Tonfelder gewonnen. 
Sande mit Limonit sieht man auch, unterhalb der Tone, am 
Wege Ciengowice—Nazy. 

Am Grunde zwischen den Hiigeln von Ciengowice und 
Wysoka Pilecka und nach dem Wege Ciengowice—Lazy zu, 
sowie an diesem Wege sind Reste von Tagbauen zu sehen, 
die wegen ihrer niedrigen Lage schon zu tieferen Horizonten 
vehdren miissen. Uber die westlichsten habe ich yon einem in 
der Nahe wohnenden Bauern gehért, da’ dort Erz in bunten 
Tonen gewonnen wurde. Abnliches gilt wohl von den Tagbau- 
und Schachte-Resten, die nérdlich und unterhalb des Ciengowicer 
Hiigels zu sehen sind. | 

Wenden wir uns zum Nord-Abhange des Wysoka-Pilecka- 
Hiigels, so sehen wir im Wege, der dahin von Ciengowice fiihrt, 
zuunterst rostiggrauen Ton, dann Sand mit Limonitstiickchen. 
twas héher sieht man anstehenden rostbraunen, dunkelge- 
aderten sandigen Limonit, voll von Zweischalerkernen (haupt- 
sichlich Astarte und Modiola), aber auch Reste von Rhyncho- 
nella, eines Ammoniten usw. enthaltend, dariiber mehrere Meter 

dunkelgrauen Ton; oberhalb des letzten ist der Weg von Ox- 
fordien-Kalksteingru8 verdeckt. Der Limonit ist sicher dem 
EKisensandmergel von Lazy Aaquivalent. Bei einem Rundgang 
um diesen Hiigel habe ich an mehreren Stellen Oolithsticke, 
tonige, zwischen Kalksteingrus oben und Sanden unten gelegene 
Felder und auch alte Tonlécher gesehen. Im oberen Teile des 
Weges von Wysoka Pilecka nach Chruzezobrod habe ich in einem 
Graben denselben Limonit wie am Nordabhange gefunden. 

Zwischen Oxfordien und Bathonien (wie es scheint, ober- 
halb des Ooliths) treten an diesem Hiigel mehrere Quellen 
heraus; solche kénnen daher in dieser Gegend diesen Horizont 
aufsuchen helfen. 

Am Walde hinter den letzten Hausern westlich der Station 
Lazy, den FuB8pfad nach Wysoka Pilecka kreuzend, flieBt ein 
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Bach, in dem ich hier wieder den Limonit vom Wysoka-Pilecka- 
Hiigel gefunden habe, und naher an Lazy, in einer Ziegeleigrube 
sieht man weife (mit rostigen) Sande mit Limonit-Stiickchen. 
Ringsherum sind auch oberflachlich abnliche Sande mit und 
ohne Limonit verbreitet. 

Dieselben treten auch an und lings dem Schienenweg von 
Wysoka Pilecka nach Lazy auf. Hier sind auch Reste einer 
alten Ziegelei und eines Probeschachtes zu sehen, beide in 
grauen, z. T. kalkigen Tonen mit Sphiarosiderit-Knollen. 

Ostlich der Warschau—Wiener Bahn, zwischen Dorf und 
Zementiabrik Lazy einerseits und dem Gutshof Lazy anderseits, 
sowie nordlich des letzteren sind an mehreren Stellen Sande 
mit Limonit zu sehen. Sie bilden erhdhte parallele Streifen, 
die mit feuchten (tonigen) Wiesenstreifen abwechseln. 

Geht man vom Gutshof Lazy nach demjenigen von Rokitno 
auf dem baumbepflanzten Wege, so sieht man zwischen diesem 
und dem nérdlich stehenden Walde einen W-O gezogenen ling- 
lichen Buckel und darauf Reste einer Ziegeleigrube. Der Ton 
scheint hier bunt (violettgrau?) gewesen zu sein. Westlich 
davon ist der Boden sandig, mit viel Limonitstiicken"). 

Dagegen Gstlich von der Grube ist der Acker von Stiicken 
eines eisensandigen oolithischen Mergels bedeckt mit Park. cf. 
neuffensis, Rhynch. sublacunosa und anderen Fossilien, sowie von 
wahrscheinlich aus ihm stammenden Limonitstiicken. Er geht 
hier z. T. in echten grobkérnigen Sandstein iiber und enthalt 
bis erbsengroBe Quarzgerélle, bildet also einen direkten Uber- 
gang zwischen dem Mergel yon Lazy und dem konglomerat- 
artigen Sandstein weiter nach Osten. 

Ostlich und nérdlich vom Buckel ist der Boden sandig, 
dstlicher und héher bergauf tonig, mit Stiicken von Hisenoolith 
und yon weiSem Oxfordien-Kalkstein; noch Gstlicher ist er 

weniger tonig, nur mit weifem Kalkstein. 
Auf dem Hiigel siidlich vom baumbepflanzten Wege steht 

oben Oxfordien-Kalkstein an. An dessen Siidabhang, weiter nach 
unten, fand ich auf dem Acker Stiicke von braunem Callovien- 
Kalkstein und von Ejisenoolith, am FuS8e des Hiigels in einem 
Graben ein griBeres, einer Bank entstammendes Stiick von 
kalkigem Eisensandstein mit Gastropodenresten und am Acker- 
rande kleinere Bruchstiicke von eisenhaltigem, etwas oolithischem 
sandigem Kalkstein mit undeutlichen Fossilien, sowie von schaligem 
Limonit mit Avicula Miinsteri, — Gesteine, welche denjenigen von 
yorher und denen von Lazy erwihnten entsprechen. Am siidlichen 

1) Vel. iber Tone u. Sande bei Wysoka Pilecka, S. 316. 

Zeitschr, d. D. Geol. Ges, 1913. 21 
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FuBe dieses Hiigels hegt zuerst ein Wiesenstreifen, dann, noch 
siidlicher, ein Streifen dunklen tonigen Ackers, und auch 6stlich 
vom Gutshofe Rokitno sowie lings des Weges vom Dorfe Rokitno 
nach Ogrodzieniec sieht der Boden danach aus, daf hier dunkel- 
graue Tone lagern. 

Zwischen dem Gutshofe Rokitno, dem Gutshofe und Dorfe 
Lazy und der Ansiedlung Mlynek habe ich 4 alte Probeschachte 
der Huta Bankowa gesehen, von denen 3 seinerzeit von 
Konrxiewicz!) beschrieben wurden. 

Der nérdlichste, ,Nr. XII“, liegt auf dem vorhin erwihnten 
Wiesenstreifen am _ siidlichen FuBe des eben beschriebenen 
Hiigels. Von den zwei westlichen liegt einer in der Nahe 
(67 Schritt nordnordwestlich) von der Kreuzung der Wege Dorf 
Hazy—Dorf Rokitno und Gutshof Lazy—Ansiedlung Mtynek, 
der andere noch westlicher, 170 Schritt nérdlich vom ersten 
Wege, ungefahr gegeniiber dem Steinbruche der Zementfabrik 
Lazy. SchlieBlich liegt der vierte, siidlichste, in der Nahe der 
vorhin erw&hnten Wegkreuzung, aber siiddstlich dayon, an 
einem sich bald éstlich von der Kreuzung abzweigenden Graben, 
300—350 Schritt vom Wege entfernt. 

Der noérdlichste Schacht lieferte das beste Profil, das nach 

dem Grubenprotokoll aus folgenden Schichten besteht: 

io) 4m Dunkelgrauer Ton (oben gelb). 
6) 0,05 m LHisenerzbank. 
5 0,08 m_ Ton. 
4) 0.25 m LErzbank. 
3 1m Nicht notiert (wahrscheinlich Ton?). 
2) ca. 0,75 m Gelber Sand. 
1) ca. 10m Grauer Sand?). 
Der Ton der Halde ist dunkelgrau. Darauf lag noch eine 

Astarte cordata. 

Das am Schachte gefundene Stiick von grauem (mit rotem) 
oolithischem (Kérner wei, rot, rostig) Kalkstein (mit Avicula 
ef. Minsteri und Waldheimia cf. carinata) und das Gestein an 
den Fossilien der Kontkirewiczschen Sammlung lassen keinen 

') Konrgrewicz, Sr., a.a. O., 1890-92. 
2) Konrxiewrczs Profil weicht davon ab durch Fehlen von Nrn. 2, 

3, 5, und die Machtigkeit von Nr. 1 ist zu 13m angegeben. Er be- 
zeichnet Nr. 1 als sehr sandigen feinschieferigen Ton, Nr. 4 als dunkel- 
grauen eisenhaltigen. etwas kérnigen Kalkstein. Die aus Nr. 4 stammen- 
den Versteinerungen seiner Sammlung fithren als Gestein gelben mirben 
und braungrauen resp. graubraunen dichten sandigen Kalk, Limonit 
und Haematit. Der dichte Kalk enthalt stellenweise Oolithkérner der- 
selben Farbe, wie er, oder geht auch in schwarzkérnigen Oolith ther. 
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Zweifel dariitber aufkommen, da Nr. 4 die uns _ bekannte, 

die unteren Zonen umfassende Bank vorstellt. Dann pabt 
auch das ganze Profil gut zu denen von Lazy und Wysoka 
Pilecka. 

DaB Konrkrewicz in Nr. 4 einen Macrocephalites gefunden 
hat, und die Bedeutung dieses Fundes wurde schon vorhin 
erwahnt (8. 319)'). 

Aus dem fur emen (Nr. VI“) der beiden westlichen 
Schachte notierten Protokoll ist zu sehen, daB die von Konr- 
KIEWIczZ beschriebene sandig-kalkige Bank 0,80 m stark war 
und unter einer 3 m starken Schicht sich befand, die oben aus 
Sand, dann aber aus ,schwarzem“ und grauem Ton bestand. 
Unter der Bank sind 9 m gelber Sand notiert, mit einer dimnen 
Erzlage im oberen Teile. An den Halden dieser Schichte ist 
jetzt nichts als grauer Ton zu finden. In Konrkiewiczs Samm- 
lung pat das Gestein der Versteinerungen aus der Bank des 
Schachtes VI sehr gut zu demjenigen Schicht Nr. 4 des 
Schachtes XII. 

Am siidlichsten Schachte habe ich dunkelbraungrauen weib- 
glimmerigen Ton, eine kleine Spharosideritknolle und Peeten lens 
in rostigem, tonigem Gestein gefunden. 

Im ganzen sehen wir, da8 hier iiberall dieselbe Schichten- 
folee vorhanden ist wie bei Lazy und Wysoka Pilecka. 

Auf der Verlingerung des jurassischen Streifens, der sich 
in 6stlicher Richtung von Wysoka Pilecka nach Lazy hinzieht, 
steht dstlich von der Warschau— Wiener Bahn eine Ziegelei. 
Hier, am nordwestlichen Abhang des kleinen Hiigels, auf dem 
ein Wohnhaus steht, ist Oxfordien und Oolith beider Htagen 
(im ganzen ca. 1m Oolith) zu sehen; tiefer eine 2m _ starke 
Masse aufgegrabenen dunkelgrauen Tones, daneben ein Haufen 
von Sphirosideritknollen in Limonitschalen, sowie Stiicken von 
grauem kalkigem Sandstein. Tiefer liegt eine Grube, wo am 
westlichen Hnde der nordwestlichen Wand ein unvermitteltes 
Aufliegen des dunkelgrauen Tones auf graugriinem vorhanden 
ist. Hs ist wohl eine Verwerfung, deren Fliiche nach Osten 
mit 10° einfallt. Der graugriine Ton nimmt die siidwestliche 
und zum kleinen Teil die siidéstliche Wand der Grube ein, 

) Zwar fihrt Konrkrewrez aus Nr. 4 auch Opp. latilobata an, es 
ist aber eine der Opp. subinflera Gross. dhnliche Form, die ich aus der 
compressa-Zone von Wilczy-Dol besitze. Seine Opp. fusca aus der- 
selben Bank paBbt, wie er es auch auf der Etikette notiert hat, nicht 
zur typischen, sondern der zweifelhaften, bei Waacren auf Taf. 16 (1) 
F. 7 abgebildeten Form. 

2 
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der dunkelgraue die tibrigen. Beide sind in vertikaler Rich- 
tung ca. 5m stark, also ist der dunkelgraue im ganzen mindestens 
7m miachtig. Auch hier war ein Haufen Knollenerz (ohne 
Limonitschalen) vorhanden. 

In anderen, siidlicheren Gruben derselben Ziegelei gibt es 
keine erzfiihrenden Tone mehr. In der 6stlichen sieht man oben 
eine Wechsellagerung von weiSen Sanden mit graugriinem Ton, 
in der westlichen steht letzterer oben an, tiefer kommt, von 
ihm durch eine Kieslage getrennt, grauer Ton, der aber wohl 
nicht mehr jurassisch ist (vgl. S. 316 u. 319). 

Die Zementfabrik Lazy befindet sich etwas dstlicher als 
diese Ziegelei. Nordlich dessen alter Tongrube ist auf einer 
Erhéhung ein Steinbruch vorhanden. 1906 wurde darin, um 
die Machtigkeit des Kalksteins zu erfahren, ein Probeschacht 
bis in den erzftihrenden Ton gemacht. Auf der Halde fand ich 
Stiicke von Eisenoolith, augenscheinlich nicht nur des Callovien, 
sondern auch des Bathonien (mit Rhynch. varians), sowie dunkel- 
grauen sandigen Ton mit Belemniten- und Austernbruchstiicken. 

In der siidéstlichen Wand der Tongrube sieht man ca. 
450m grauen kalkigen Ton unter ca. 2m Postphocin. lr 
enthalt groBe (bis 0,22><0,80 m) mergelige Konkretionen (die 
von auBen griinlich-hellgrau, innen dunkelgrau mit eisenschiissigen 
Adern sind) und Knollen von braungrauem Sphirosiderit, die 
z.'T. eine nierenférmige Oberfliche zeigen. 

Die stidwestliche Wand sowie, soweit es vor Abfallen 
zu sehen ist, mindestens der daranstofende Teil der nordwest- 

lichen, bestehen aus dem vorhin erwaéhnten weifen, rostig durch- 

schichteten Sand, der ca. 4-—-5 m hoch zu sehen ist. 
Auf dem Grunde der Grube von NO nach SO gehend, sieht 

man der Reihe nach streifenweise zuerst grauen Ton, dann 
Kisensandmergel (iiber dem urspriinglich ebensolcher Ton ge- 
lagert hat), weiBen Sand, Hisensandmergel, grauen Ton, und in 
der stidwestlichen Wand, wie eben gesagt, wieder weiBen Sand. 
Solche Mannigfaltigkeit in einem Horizont kann nur durch 
mehrere parallele Verwerfungen erklart werden (vgl. S. 340). 

Im Jahre 1909 war statt dieser Grube eine neue im Gange, 
die sich im westlichen Winkel der Kreuzung einer von der 
Fabrik gehenden Allee mit dem Wege nach Mlynek befindet. 
Die NW-, NO- und SO-Wande zeigten bis 2 m michtigen grauen 
Ton, die SW-Wand, soweit sie rein war, weifen Sand 
mit mehreren aus kleinen Limonitknollen bestehenden Durch- 
schichtungen. An der siidlichen Hecke sieht man beide Gesteine 
in gleichem Niveau — also ist hier auch eme Verwerfung vor- 
handen. 
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Am Grunde der Grube kam Hisensandmergel zum Vorschein; 
auch Knollen und Konkretionen (wie in der alten Grube) aus 
dem Ton waren vorhanden. 

In der nordéstlichen Wand waren zwei diinne (0,05 m) 
Lagen yon rostigem Spharosiderit zu sehen, voneinander 0,80m 
entfernt und nach NW 295 mit einem Winkel von 15° einfallend; 

die Limonitlagen in wei8em Sande fallen mit 20° nach NW 290 
— das Aufeinanderlicgen kann also als konkordant angesehen 
werden. 

In der Nahe der Fabrik (nérdlich davon) und siidlich von 
der neuen Grube sind oberflachlich Sande mit Limonitstiickchen 
vorhanden. 

Auf der Romerschen Karte sind die erzfiithrenden Tone 
weiter siidéstlich bei Mtynek verzeichnet. Nach den Aussagen 
der Bauern soll hier grauer Ton ziemlich oberflachlich lagern. 
Doch da grauer Ton auch im Keuper vorkommt (z. B. die kohle- 
fiihrenden Tone der Schachte bei Wysoka Pilecka, an der Ziegelei 
nérdlich der Station Lazy u. a. m.), bin ich nicht sicher, um was 
es sich hier handelt. 

Dagegen finden wir unsere Schichtenfolge bei Niegowonice 
wieder, und zwar dort, wo der den Hiigel umzingelnde Weg 
nach Westen und zugleich abwirts abbiegt. Vor der Abbiegung 
sieht man im Wege etwas Callovien-Sandstein und Oolith, weiter 
nach unten grauen (mit gelbem) Ton und Reste einer Ziegelei- 
Anlage. Der Ton scheint sehr wenig michtig zu sein. Tiefer, 
sowohl nérdlicher als westlicher, sind Reste von Tagbauen zu 
sehen, auf dem Felde westlich findet man Limonitstiickchen. 

Gegen SW und S von der erwihnten Wegabbiegung findet 
man auf den Feldern und in einem kleinen Hain Quarzgeroll 
und z. T. sehr groBe-Stiicke von ziemlich grobem (Gerélle bis 
0,05 m) Quarzkonglomerat und Sandstein, die aber mit dem 
konglomeratartigen jurassischen Sandstein durchaus nicht ident, 
kalklos und wohl alter sind. Wenigstens passen sie zu den- 
jenigen, welche in Blojec im Streifen zwischen den jurassischen 
und den triassischen Aufschliissen vorkommen. 

Stidlich vom Hiigel, am Walde, fand ich jedoch ein Stiick 
rostgelben, eisenkalkigen Sandstein, der kleine Quarzgeroélle und 
rostige Oolithkérner enthalt, mit Ter. Bentleyi, Lima duplicata, 
Cidaris bathonica usw. Das ist wieder die untere Bank des 
erzfiihrenden Komplexes, deren Vorhandensein bei Niegowonice 
seinerzeit von KONTrKIEWICZ in einem yon zwei Schiirfen am 
stidlichen Fufe des Hiigels, westlich vom Dorfe, konstatiert 
worden ist. Er beschreibt ein zerstértes gelbbraunes, feinkérniges, 
in Kies zerfallendes Quarzkonglomerat mit Terebratula und 
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verwitterten gelbbraunen tonigkalkigen Sandstein mit Rh. varians 
und einer groBen, der Park. ferruginea am meisten ahnlichen 
Parkinsonia — diese beiden Fossilien fehlen leider in seiner 
Sammlung. Diese Schiirfe waren bei meinem Besuch nicht 
mehr zu ermitteln. 

Wir sehen also, da8 die Hiigel von Ciengowice, Wysoka 
Pilecka, Rokitno (Gut), Hazy und Niegowonice unten von einem 
aquivalenten Bajocien-Bathonien-Giirtel umzingelt sind, und zwar 
in ungefihr gleicher Hohe (in Lazy etwas tiefer). 

Weiter nach Osten sind die erzfiihrenden Tone auf der 
Romer’schen Karte langs dem siidlichen Rande des Hiigels 
dstlich von Grabowa verzeichnet. Nach den Aussagen der 
Bauern sollen sie hier tatsachlich vorhanden sein, doch ist nichts 
mehr davon zu sehen. MHingegen habe ich am siidlichen Rande 
des Dorfes einen Schacht gesehen, der eine Abwechslung von 
weiBem und rotem Stein geliefert haben soll (also wohl Trias). 

Weiter nach NO kommen wir nach Hutki Kanki, wo auS8er 
dem schon beschriebenen Profil etwas Gstlicher ein ca. 1 m 
hoher Aufschlu8 des konglomeratischen Sandsteins sich befindet, 
der unter dem Namen , Wickowa Skala“ (Wicek’s Fels) von 
ZEUSCHNER') als grobkérniger Callovien-Sandstein beschrieben 
wurde. Er liegt mehr als 3m hoher als dasselbe Gestein im 
Bache, und éstlich von ihm gibt es noch einen ca. 1 m hohen 
Aufschlu8, der wieder um denselben Betrag hoher hegt. Hier 
miissen Verwerfungen vorhanden sein. Die Fauna des Sand- 
steins enthilt keine Zonenfossilien, ist aber derjenigen von Zary 
ganz ahnlich. Nach Beobachtungen von Koroniewicz umzingelt 
der Sandstein den Berg Chetm. - 

Die von mir am Berge Zary gefundenen Profile sind vorhin 
beschrieben worden. 

Weiter nach Osten ist die Gegend von KoroniEwicz unter- 
sucht2). Die dunkelgrauen Tone hat er a) zwischen Zary und 
Rodaki nérdlich vom Wege Hutki Kanki—Rodaki an einer nach 
SO zum Vorwerke Sowid6l gehenden Schneise, b) n. 6. von der- 
selben und c) bei Rodaki selbst, wo die Wege Rodaki—Bzow und 
Rodaki—Hutki Kanki auseinander gehen, feststellen kénnen, in 
allen drei Fallen in klemen Versuchsgruben, die von einem 

erzsuchenden Steiger angelegt waren. 

Am zweiten Fundorte wurden auf der Halde mannigfache 
Gesteine gefunden: kleme Knollen von grauem Spharosiderit, 

1) Zesszner, L.: a. a. O. 1864. 
*) Wird mit freundlicher Erlaubnis Herrn Koroniewiczs hier zuerst 

verOffentlicht. 
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Limonit, braunem Eisenmergel, grauem Eisenkalk, Plattchen 
yon braungrauem Sandkalk-Schiefer und Stiicke von braun- 
grauem Mergel und vom konglomeratartigen Sandstein. Der 
Spharosiderit ist mehr oder minder oolithisch, z. T. pyritiés 
und erinnert an einige Erze von Hosnice, Bzow u. a.m. Die 
Mergel und der Schiefer sind weiS’glimmerig, letzterer z. T. 
pyrités. Hine Hisenkalkknolle zeigte Bohrspuren, eine Limonit- 
knolle lieferte Pholad. cf. ovulum, der braungraue Mergel ent- 
hielt, auBer viel Schalendetritus, auch einzelne Schalen, worunter 
Astarte cordata aufs obere Bathonien deutet. Den jurassischen 
Konglomerat-Sandstein fand er sowohl an beiden letzten der drei 
erwahnten Stellen als auch siidlich vom Berg Marusieniec 
und vom Wege Hutki Kanki—Rodaki, in der Nihe des Weges 
nach Chechlo. Auch altere Gesteine wurden in der Nihe ge- 
funden, und zwar LlHisensandstein, bliulichweiBer Ton, Kon- 

elomerat zwischen Zary und Rodaki, LHisensandstein, Kon- 
glomerat, blauer und bunter (rot und blau) Ton in und an einem 
Graben in der Nahe der erwahnten Gruben in Rodaki. 

Im ganzen sehen wir, daf die Verhaltnisse zwischen Hutki 
Kanki und Rodaki dieselben sind wie bei Hutki Kanki selber. 
Dem scheinen aber einige Angaben zu widersprechen. 

ZEUSCHNER!) erwahnt yon Rodaki konglomeratartigen Sand- 
stein und, tiefer, braunen, schwarzen und roten Ton. Auch der 
oben erwiihnte Steiger, der alle zuletzt erwahnten Gruben an- 
gelest hatte, behauptet, der konglomeratartige Sandstein liege 
auf dem grauen Ton. Leider waren in keiner Grube beide 
Gesteine zugleich zu sehen. 

Jedoch betrifft die Angabe ZruscHNer’s kein einheitliches 
Profil, weil der konglomeratartige Sandstein im oberen Teile 
des Feldes, der rote dagegen am unteren Ende des JDorfes, 
hinter der Kirche, an der Schmiede hervortreten soll (wo er 
noch jetzt zu sehen ist). 

Liegt aber der graue Ton tatsachlich nicht nur uaterhalb 
konglomeratartigen Sandsteins, was durch Verwerfungen erklarlich 
ware, sondern direkt unter demselben, so ist, da eine tektonisch 
verursachte verkehrte Reihenfolge hier kaum vorhanden ist, am 

ehesten anzunehmen, daB dieser graue Ton nicht mehr zum 
Komplex der erzfiihrenden jurassischen Tone, sondern alteren 
Schichten, woméglich schon der Trias, angehért. 

Nachdem wir siimtliche Aufschliisse des Ubergangstypus 
des Bajocien und Bathonien kennen gelernt haben, sehen wir, 

1) Zrsszner, L.: a. a. O. 1864. 
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daB sein Gebiet sehr klein ist, da seine Grenze im Norden 
kaum noérdlicher als Ogrodzieniec legt und im Siiden von 
Niegowonice nach Rodaki in WSW-ONO-Richtung verlauft, und 
weil er nicht viel westlicher als Ciengowice und nicht éstlicher 
als Rodaki bekannt ist. Wie schon oben erwahnt wurde, haben 
wir hier mit einer Kiistenlinie zu tun, in deren Nahe infolge 
der Tiefenverminderung alle Zonen diinner werden und zugleich, 
von unten her anfangend, allmahlich aus der Ton-Facies in eine 
Strandfacies tibergehen. Wir haben also hier durchaus keine 
Transgression der oberen Tone tiber die unteren, wie sie von 
ROMER und Konrkiewicz angenommen wurde. 

Wir sehen auch, da8 in unserem Gebiet die Meinung 
Micuaskr’s'), die Quarzkonglomerate (konglomeratartiger Sand- 
stein) des Sidens entsprachen dem Bathonien-Oolith des Nordens, 
nicht giltig sein kann, weil letzterer ganz deutlich auch im Siiden 
ausgebildet ist; nur ist er hier blo8 durch eine Bank statt zweier 
vertreten. Da diese Sandsteine mehrere Zonen von der Garan- 
tianum-Zone aufwarts enthalten, so kann der dichte Quarzsand- 
stein darunter unmoéglich den Parkinsoni- und fusca-Zonen ent- 
sprechen, sondern mu8 er bedeutend Alter sein (vgl. S. 319). 

Zum SchluB8 des beschreibenden Teils méchte ich noch er- 
wahnen, daB die meisten der darin und auf der beigegebenen 
Karte verzeichneten Fundorte auch auf den Karten von F. RoEMER, 

J. v. SIEMIRADZKI und A. MicHALski (letztere befindet sich im 
Druck) vorhanden sind. AufSerdem wird ein Teil der auf diesen 
Karten fehlenden Fundorte in den Schriften von ZEUSCHNER, 

KONTKIEWICZ, SIEMIRADZKI. usw. erwéhnt. Natiirlich fallen die 
unter demselben Namen in verschiedenen Schriften stehenden 
EntbléBungen bei weitem nicht stets zusammen, liegen aber meist 
nicht weit voneinander. Nirgends bisher erwihnt sind eigentlich 
folgende Fundorte: Juliampol, Rybno, Mtynisko, Teofilow, Kalej, 
Scharlejka, Wydra, Przysieka, Gorzelnia, Hojki, Kawodrza 
(Dolna und Gorna), Lisieniec, Sabinéw, Poraj, Przybynow, Ostrow, 
Jézefow, Lazy, Zary und Btojec?). 

Anderseits sind auf der Karte von Roemer (z. T. auch bei 
anderen Autoren) verschwundene HutbléSungen angegeben, die 
nicht mehr geprift werden konnten. Sie liegen aber fast alle 

1) Mimatsky (Micuausx1), A.: Apercu géol. d. la partie sud-ouest 
du gouy. de Piotrokow. Bull. Com. géol. de St. Petersbourg 1886 
(russisch mit franzés. Resumé). 

*) Blojec ist auf der Roemer’schen Karte bloB als Callovien-Fundort 
verzeichnet. 
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in der Nahe der vorhandenen und sind daher kaum zu bezweifeln 
(abgesehen von einigen, auf deren Unrichtigkeit in vorliegendem 
Texte schon hingewiesen wurde')). 

IV. Zusammenfassung. 

Nachdem wir an vielen Profilen und Fundorten die mittel- 
jurassischen erzfiihrenden Tone kennen gelernt haben, kénnen 
wir jetzt die dabei gewonnenen Resultate zusammenfassen. 

_ Direkt unter dem sein Hangendes bildenden Callovien an- 
fangend und davon klar genug geschieden, kann dieser Komplex 
in folgende Zonen zerlegt werden: 

7) Zone der Oppelia serrigera WAAG., in der zwei Abschnitte 
unterschieden werden kénnen: ein oberer, mit Vorwalten der 
typischen Opp. serrigera, die von Opp. latilobata WaAac. und 
Opp. biflecuosa Orb. begleitet wird und ein unterer, mit Vor- 
walten der Opp. serrigera var. heterocostata n. var. in Begleituug 
der Opp. aff. latilobata. 

6) Zone des Macrocephalites aff. Morrisi Orv. 
5) 4 4» Lerisphinctes tenuiplicatus BRAUNS. 
4), der Parkinsonia compressa QUENST. 
3) »  » Larkinsonia Parkinsoni Sow. und Parkinsonia 

neuffensis Opp., charakterisiert durch hiufiges Auftreten dieser 
Ammoniten, wogegen dieselben in 2) viel seltener und in wenig 
typischen Formen vorkommen. 

2) Zone des Cosmoceras Garantianum Ors., charakterisiert, 
auBer diesen Ammoniten, durch Parkinsoma discrepans BrEBR. 
mscr. und Belemnites giganteus SCHL. 

1) Das Liegende wird durch Sande und Sandsteine gebildet, 
welche die Zone des Stepheoceras Humphriesi und vielleicht noch 
altere Schichten des Doggers enthilt. 

Der Bestand der Fauna und ihre Verteilung nach Zonen 
sind aus den Tabellen am Ende dieser Schrift ersichtlich. 

Ohne mich hier in eine ausfithrliche Analyse dieser Fauna 
und ihrer Bedeutung fiir einen Vergleich mit anderweitigen 
Vorkommen desselben Zonen-Komplexes, was dem _ palionto- 

") Es sei noch hier erwahnt, daB die von Rormer in Zazdrose 
(westlich von Ciengowice) angegebenen Tone nicht festgestellt werden 
konnten, sondern es gibt dort blof& EKisensandstein fihrende Sande 
und Trias. Auf seiner Karte sind jurassische erzfiihrende Tone auch 
zwischen Ciengowice und Poremba Mrzyglodska angegeben. Hier fand 
ich nur Reste von einem Tagbau mit Limonitstiicken. Westlich von 
dort befindet sich die Keuperkohle-Grube ,Jézef“, nérdlich — bunte 
Keupertone. Das jurassische Alter des yon Rommer angegebenen Fund- 
ortes konnte also nicht festgestellt werden. 
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logischen Teile vorbehalten sein mu8, einzulassen, will ich hier 
doch einige Bemerkungen ankniipfen. 

Im allgemeinen kann man der Meinung MicHatskv’s bei- 
stimmen, da die polnischen mitteljurassischen erzfiihrenden 
Tone am meisten ahnlich sind den gleichzeitigen Ablagerungen 
von Nordwestdeutschland. Dies gilt sowohl. petrographisch 
als auch palaontologisch. 

Dieser Forscher nahm daher eine direkte Meeresverbindung 
zwischen Polen und Nordwest-Deutschland fiir diese Epoche an. 

Doch kann auch gleich ein Unterschied angefihrt werden: 
einige der charakteristischen Cephalopoden zeichnen sich bei 
uns dem Westen gegentiber durch kiirzere geologische Lebens- 
dauer aus. 

So ist Belemn. giganteus bei uns nur aus einer, der 
Garantianum-Zone bekannt (und kénnte héchstens noch tiefer 
vorkommen), wogegen er in der westeuropaischen Literatur 
sowohl tiefer als bedeutend hoher zitiert wird. 

Die Parkinsonien steigen dort bis ins Cornbrash, bei uns 
sterben sie mit dem Ende der compressa-Zone aus, und zwar 
ist in dieser Zone Park. compressa zugleich als der einzige und 
letzte Vertreter der Gattung vorhanden. 

Abgesehen von Zonen-Ammoniten und einigen seltenen 
Fossilien, kommen die meisten, allerdings nicht immer in gleicher 
Haufigkeit, in mehreren Zonen vor; ja, es gibt Formen, die im 
ganzen Komplex bekannt sind, z. B. Pholadomya Murchisoni und 
Phol. ovulum. Anderseits sind die ihre Zone charakterisierenden 
Park. Parkinsoni nnd neuffensis nicht ausschlieBlich ihrer Zone 
eigen, und die sonst fiir einen Zonen-Ammoniten geltende Oppelia 

fusca geht bei uns die Zonen Nr. 3, 4 und 5 durch. 
Der allgemeine Charakter der Fauna ist fur alle Zonen 

ungefahr gleich. Hs ist trotz der groBen Anzahl von Ammoniten 
eine Fauna der Flachsee mit Vorwiegen der Schlammfacies, 
weshalb Korallen darin so schwach vertreten sind. Anzeichen 
der Flachsee sind nicht nur fiir die den Tonen untergeordneten 
Sande, Sandsteine, Oolithe oder die litoralen Aquivalente der 
Tone im siidlichen Teile des Gebiets — deren petrographische 
Zusammensetzung allein den Gedanken an tiefes Wasser aus- 
schle8t —, sondern auch fiir die Tone selber vorhanden, so daB 

das Gegeniiberstellen durch Micuatski des nérdlichen Teiles des 
Gebiets dieser Tone als Tiefsee dem siidlichen als Flachsee nur 
relativ verstanden werden muf. 

Die Austern kommen, nach den Tabellen von WALTHER, 
im allgemeinen (mit Ausnahme der Tiefsee-F orm, Ostrea cochlearis) 
in Tiefen nicht tiber 82 m vor. ; 
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Nun kommen Austern bei uns sowohl in Tonen als auch 
anderen Gesteinen in allen Zonen vor, oft sehr haufig, auch 
ganze Banke bildend — Wrenczyca, Lojki (Parkinsoni-Zone), 

Truskolasy (compressa-Zone). 

Manchmal sind sie an Holzstiicke angeheftet. Treibholz ist 
in allen Zonen und Ablagerungen vorhanden und z. T. recht 

haufig; seine Stiicke, z. T. noch berindet, erreichen die GréBe 
won ca. 0.25°m '). 

7 Die Tone enthalten haiufig Schalendetritus?), auch in harten 

Gebilden kommen zerbrochene Muscheln nicht selten vor. 

Nicht selten sind Spuren von Steinbohrern, z. B. in der 
Parkinsoni-Zone westlich von Poraj. 

SchlieBlich kommen Quarzgerélle vor, und zwar nicht nur 
in litoralen konglomeratartigen Sandsteinen, wo sie einen normalen 
Bestandteil des Gesteins ausmachem sondern z. T. auch in fein- 
kérnigen Sandstein, im Spharosiderit (besonders hiaufig bei 
Wtodowice, Zone des Cosm. Garantianum) sowie schlieBlich in 
den Tonen selber (ein von Bryozoa bewachsenes, glattes, e1- 
formiges Geréll von etwa dreifacher Erbsengré8e von Rudniki 

bei Kromolow in der Sammlung Konrtxrewicz’s). Meist iiber- 
steigen diese Gerdlle die Erbsengré8e nicht und haben eine 
unregelmabig gerundete Form; doch haben wir soeben ein 
eréBeres gesehen, und bei Jastrzomb (Grube Jozef), Kamienica 
Polska und Kalej (westlicher Schacht der Huta Bankowa) sind 
bis 0,08 m grofe, flach-eiférmige quarzitartige Gerélle gefunden 
worden. In beiden letzten Fallen sind sie leider auf und in den 
Halden von Schachten gefunden, aber was Jastrzomb anbetrifft, 
so behaupten die Grubenbeamten, da’ solche Gerdlle im Sand- 
steine (der Garantianum-Zone) vorkommen. 

Doch war, beim allgemein flachen Charakter, die See nicht 
immer und nicht iiberall gleichwenig tief. So scheinen die- 
jenigen Tone der Parkinsoni-Zone, welche nur Knollenerz fiihren, 
den Tonen anderer Zonen und auch den ihnen gleichaltrigen 
Tonen mit Erzbainken gegeniiber Absiatze eines tieferen (aber 
kaum an und fiir sich tiefen) Wassers zu sein. Sie sind 
plastischer, weniger Sand und Detritus fiihrend, Versteinerungen 
sind hauptsachlich in den Erzen enthalten, es sind meist nur 

") Allerdings sind Funde von Treibholz auch auf dem Grunde eines 
tiefen Meeres bekannt geworden (vergl. Warner, J: a. a. O. 8. 954), aber 
das haufige und iiberall verbreitete Vorkommen von Treibholz in unseren 
Tonen kann solchen Einzelfallen nicht gleichgestellt werden. 

*) Auch werden wir S. 847 sehen, da sie zerbrochene und gerollte 
-Foraminiferenschalen fahren. 
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Cephalopoden; die Erze sind nicht oolithisch. Doch kommen 

Holzstiicke auch in diesen Tonen vor. 
Dagegen, abgesehen von den rein litoralen Ablagerungen 

im Siiden des Gebietes, gibt es in den Tonen Sande, Sandsteine, 
Mergel und Oolithe, die wohl im grofen und ganzen aus 
seichterem Wasser als die Tone selbst stammen; dies gilt auch 
fiir einen Teil der Erzbinke, besonders diejenigen, welche Gerdélle 
oder viele zerbrochene Schalen fiihren. 

Allerdings mufS man auch mit dem Umstand rechnen, daf 
die Verschiedenheit der petrographischen Beschaffenheit auch in 
gleicher Tiefe eintreten kann, falls das Meer andere Gesteine 
zu abradieren anfangt; dies ist namentlich fiir 6rtliche, nicht 
durchgehende Bildungen abweichender Art anzunehmen. 

Doch miissen die durchgehenden Schichten genannter 
Art haufigen, aber nicht zu lange dauernden Schwankungen 
der Meerestiefe entsprechén — denn sie werden nirgends 
machtig. 

Es gibt aber auch Spuren von solchen Niveauveranderungen, 
durch die ein Teil der schon verfestigten Absatze noch wahrend 
des Absatzes der nachsten Zone (bezw. Zonen) bloBgelegt worden 
zu sein scheint. 

So habe ich im Tone der Halden in Zwierzyniec, an 
Schachten, wo nur Erze der compressa-Zone gewonnen wurden, 
ein Stiick von feinlécherigem hellen gelblichen Kalkstein ge- 
funden (den Kalksteineinschliissen der Parkinsoni-Erze in Lojki 
ahnlich), von Bohrtieren angebohrt und Park. Parkinsoni ent- 
haltend. Aus gleichem Kalksteine bestehen auch lose daselbst 
gefundene Bruchstiicke von Park. neuffensis und Schlénbachi, 
wobei der erste Bohrspuren ahnliche Vertiefungen tragt. Der 
‘andere hat allerdings noch Perlmutterreste auf sich, dies kann 
aber dadurch leicht erklart werden, daB der betreffende Am- 
monit aus dem Gestein nicht im Meere, sondern erst auf der 
Halde herausgefallen ist. 

Ob die in Parkinsoni-Tonen westlich von Poraj nicht sel- 
tenen stark durchbohrten Kalksteinstiicke ihrem Ursprung nach 
ebenfalls dem Dogger angehéren, kann mangels an Fossilien, 
nicht nachgewiesen werden. 

In der alten Tongrube der Zementfabrik Lazy fand ich 
auf der Hisenmergelbank legend flache, augenscheinlich gerollte 
und angefressene Stiicke desselben Gesteins, die wohl aus den 
dariiber gelegenen, aber abgeraumten Tonen stammen muBten. 

Man braucht jedoch nicht gleich einen Hiatus zwischen 
der Bildung des Mergels und der Tone anzunehmen, sondern 
viel eher eine Uferhebung, durch die der Mergel weiter siidlich 

nis 
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trockengelegt und durch Landgewadsser oder auch Brandung 
z. T. zerstért und dem Meere zugefiihrt wurde. Ahnlichen 
ProzeB halte ich auch fiir Zwierzyniec wahrscheinlicher als 
eine Transgression. 

Jedenfalls konnten einigermaSen verbreitete Transgressionen 
im Gebiete der erzfiihrenden Tone bis jetzt nicht nachgewiesen 
werden. 

Wir haben aus dem beschreibenden Teil folgern kénnen, 
daB die erzfiihrenden Tone sich palaontologisch gut horizontieren 
lassen, doch konnten wir uns zugleich iiberzeugen, daB eine 
petrographische Horizontierung, iiber deren Versuche wir in der 
Literaturiibersicht berichtet haben, nicht méglich ist. 

Allerdings kann man sagen, daf der obere Abschnitt der 
serrigera-Zone an sandigen und oolithischen Bildungen am 

reichsten ist; daB in der aff. Morrisi- und serrigera- Zone die 
sandigen und dunklen Tone mehr als sonst verbreitet sind. 
Doch sobald man sagt, die unteren Tone sind fett und hell, 
die oberen sandig und dunkel, die Oolithbildung fingt erst im 
oberen Bathonien an, — so verfallt man sofort in Widerspriiche. 
Die Garantianum-Tone sind z. T. auch recht sandig und dunkel- 
farbig, die Parkinsoni- Tone von 4ojki lassen sich in bezug 
auf dunkle Schattierung den dunkelsten Tonen der oberen Zonen 
an die Seite stellen usw. 

Noch schlimmer steht es in dieser Hinsicht mit der Form 
des KErzauftretens: es gibt absolut keine Regel, in welcher 
Zone knollenférmige und in welcher bankférmige vorkommen 
sollen — ebenso wie Tone verschiedener Farbe kommen auch 
Erze verschiedener Gestalt auch in einem und demselben Ho- 
rizont vor. Da8 Perlmutter an den Fossilien nicht in irgend- 
einer bestimmten Zone vorkommt, daf Fossilien nicht nur in 
Erzen, sondern auch in Tonen enthalten sind, da8 es keine 
blauen') Tone unter den mitteljurrassischen erzfihrenden Tonen 
gibt, daB sie alle in feuchtem Zustande dunkel, sogar direkt 
schwarz erscheinen, im trockenen aber bloB verschieden dunkel- 
grau mit z. T. brauner und grimlicher Schattierung (abgesehen 

von brauner, gelber und rostiger Verwitterungsfarbe) sind, 
haben wir auch zur Geniige gesehen. 

Doch bemerkt man bei lingerem Studium im Felde und 
zu Hause an den Gesteinen einige Details, die, allerdings nicht 
an sich allein, sondern sonstige passende Verhaltnisse voraus- 
gesetzt, zu einer Parallelisierung von stummen Profilen bei 

einem Vergleich mit fossilfiihrenden verhelfen. 

1) Vel. S. 187. 
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Besonders interessant sind die in Tonen und seltener in 
Sanden auftretenden bankférmigen Schichten von Spharosiderit 
(bzw. daraus durch Oxydation entstehendem Limonit), Oolith, 
Kisenmergel und verschiedenen Sandsteinen. Knollenschichten 
derselben Gesteine haben fast stets bloB eime geringe horizon- 
tale Verbreitung und halten sich selten an bestimmte Horizonte 
fest; sie kénnen daher beim Vergleich von Profilen nur hie und 

da und fiir kurze Entfernungen angewendet werden. Dagegen 
haben die Banke nur z. T. eine lokale Bedeutung, andere aber 
lassen sich manchmal trotz gewisser Unterbrochenheit und sogar 
Ubergang in Knollenschichten, auf sehr bedeutende Entfernungen, 
ja durch das ganze Gebiet, wo die betreffende Zone bekannt 
ist, verfolgen. 

Als solche konstanten Schichten treten auf: 
1. Kisenoolithbinke (zwei im Norden, eine im Siiden) im 

obersten Teil der serrigera-Zone; von Wielui bis Wysoka 
Pilecka nachgewiesen, also auf dem ganzen Gebiete; 

2. feinoolithischer sandiger Spharosiderit, der die unterste 
Schicht des oberen Abschnittes dieser Zone bildet; in Pierzchno 

und Teofilow nachgewiesen, ist er sehr wahrscheinlich als eine 

der oberen Banke von HoSnice anzunehmen; 

3. zwei Sphirosiderit- Sandstein- Binke des unteren Ab- 
schnittes der serrigera-Zone; die obere von Rybno bis Choron 
nachgewiesen, die untere ab Rybno wahrscheinlich, von Kalej 
bis Skatka nachgewiesen; es ist sehr méglich, daf sie auch in 
Kosnice-Kromotéw vorkommen; 

4. zwei Schichten von Spharosiderit mit Macroceph. att. 
Morrisi, bald als Banke, bald als Knollenschichten auftretend; 
schon in Zwierzyniec (bei Krzepice) wahrscheinlich, von Gro- 
dzisko bis Skalka nachgewiesen (ihr Vorhandensein in Losnice- 
Kromotow ist auch sehr méglich) ; 

5. eine aus mehreren (2—4) Schichten (meist Banken) von 
Sphiarosiderit (z. T. Oolith und Sandstein) bestehende Gruppe 
der compressa-Zone; schon in Zwierzyniec (bei Krzepice) wahr- 
scheinlich, von Truskolasy bis Wysoka Lelowska nachgewiesen; 

6. eine aus 1—3 Sphiarosideritbinken bestehende Gruppe 
der Garantianum- Zone; von Przystaji bis Wtodowice nach- 
gewiesen (vielleicht auch bis Skatka); 

7. die in verschiedener Fazies auftretende untere Bank des 
erzfihrenden Komplexes im Siiden unseres Gebietes. 

Diese Schichten helfen nicht nur bei der Parallelisterung 
von Profilen, sondern auch bei der Bestimmung der Absatze- 
Michtigkeit. Wir haben zwar gesehen, da® infolge von tauben 
Grenzschichten die Machtigkeit fiir keine Zone genau zu er- 
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mitteln ist, daf man aber ungefihre Mae erhalten kann. Durch 
Summieren dieser Ziffer erhalten wir eine ebenfalls ungefihre 
Miachtigkeit des ganzen Komplexes. Sie wird fiir die Um- 
gebung von Czenstochau folgendermafen berechnet: 

1. oberer Abschnitt der serrigera- Zone, von der 
Calloviengrenze oben bis zur unteren Fliche seiner 
Grenzbank unten’) 12 m 

2. unterer Abschnitt derselben Zone, von der er- 
wihnten Grenzbank ab bis zur unteren Fliche der 
unteren Erz-Sandstein- Bank’) etwa 25 m 

3. von dieser Bank bis zur oberen Bank mit 
Macroc. aff. Morrisi*) 1A Soom 

4. zwei Banke mit Macroc. aff. Morrisi samt 
Zwischenraum?) 

5. von der unteren dieser Binke bis zur Bank 
in der tenwiplicatus-Zone*) 11'/, m 

6. von dieser Bank bis zur oberen compressa- 
Bank>) jy oeeren 

7. mehrschichtige compressa-Gruppe®) 2 m 
8. Zone der Park. Parkinsoni mangels genauer 

Ziffern, kann ungefahr veranschlagt werden auf‘) 

9. Zone des Cosmoceras Garantianum®) 
ie) or m 

m Or 

im ganzen ca. 110 m 

Diese Ziffer ist wohl geringer als die wirkliche Michtig- 
keit, weil die Parkinsoni-Zone vielleicht, der untere Teil der 
serrigera- Zone aber sehr wahrscheinlich michtiger sind, als 
oben angenommen wurde. 

Was die Michtigkeit weiter nach Siiden anbelangt, so 
haben wir gesehen, da8 die Michtigkeit des erzfiihrenden 
Komplexes in Kromotow bloB ca. 40m betragt, in Wysoka 
Pilecka ca. 11 m, in Hutki Kanki kaum mehr als 3—4 m; also 
keilt er deutlich aus. 

Die Auskeilung scheint erst. siidlich von Wysoka Lelowska 
deutlich zu werden und geht nicht gleichmiBig vor sich, 
die unteren Zonen nehmen schneller an Michtigkeit ab, als 
die oberen. So sind bei Czenstochau die Zonen 2—5 und 

) Vel. Teofilow und Jasna Gora. 
*) Vel. Kalej. 
3) Vgl Kale} und Grodzisko. 
4) Vel. Przysieka. 
*) Vel. Lojki. 
®) Vel. Lojki usw. 
1) Vel. Liska Dolna Poezesna, Osiny, Borek usw. 
8) Przystajn, Konopiska, Poczesna usw. 
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6—7 ungefaihr gleichmichtig, in Kromotéw sind 6—7 ca. 3mal, 
in Wysoka Pilecka 10mal miachtiger als 2—5. 

Siidlich von Kromoléow oder Bzow fangt eine allmahliche 
Umwandlung der Facies an, von unten her, aus einer tonigen 
in eine litorale sandige. 

Bei Wysoka Pilecka betragt diese untere Facies ca. '/,) der 
Gesamtmachtigkeit, bei Hutki Kanki ca. 1/,, bei Btlojec hat sie 
sich des ganzen Komplexes bemichtigt. 

Was die topographische Verbreitung der Zonen anbetrifft, 
so haben wir sehen kénnen, daf, im grofen und ganzen, die 
Regel F. Rormers itiber das Auftreten von immer jiingeren 
Zonen, wenn man von Westen nach Osten geht, richtig ist; die 
einzelnen Zonen bilden mehr oder minder parallele, NW-SO 
gerichtete Streifen, was einem gleichgerichteten Streichen und 
dazu senkrechtem, nach NO gerichtetem Fallen entspricht. 

Solches Fallen wird auch unmittelbar durch Beobachtung 

bestitigt, obgleich infolge von Ausbiegungen der Schichten und 
anderen Stérungen das Fallen an einzelnen Stellen recht ver- 
schieden und sogar nach entgegengesetzten Seiten gerichtet sein — 
kann. AuBerdem ist es wegen seiner geringen GréSe nicht 
immer leicht zu beobachten. Im ganzen betrigt es kaum mehr 
als 5—7°; gréBere Winkel werden an Hiigelabhingen beobachtet 

(Wysoka Pilecka 30°, Lazy 20°). 
Natiirlich ist auch der Verlauf der Zonenstreifen nicht 

immer regelmiBig. Er wird durch das Relief und durch tekto- 
uische Stérungen abgedndert. 

Das jetzige Relief des Gebiets der erzfiihrenden Tone ist 
im ganzen schwachwellig, so da seine Hinwirkung verhaltnis- 
maBig gering ist. Nur im Siiden kommen gréBere Hiigel vor. 

Das diluviale Relief scheint schirfer gewesen zu sein, weil 
die Verbreitung der Tone vielfach durch tief unter die Erde 
reichende Sande unterbrochen wird. Dazu gehéren die sich 
wenig erhebenden Sandhiigel beim Vorwerke Gorzelnia, zwischen ~ 
Hojki und Gnaszyn, beim Dorfe Wielki Bor in der Nahe von 
Czenstochau usw. In Gnaszyn wurde am Fue des Hiigels 
bis 20 m im Sande gebohrt, ohne auf urspringliches Gestein zu 
treffen, bei Gorzelnia und Wielki Bor soll 23—55 m tief auf 
Tone gebohrt worden sein, ohne es erreicht zu haben. 

Diese Erscheimung scheint nicht allein durch Ausfillung 
tektonischer Griiben gedeutet werden zu kénnen; denn es gibt 
auch deutliche Spuren von Auswaschung. 

So findet man auf der Grube ,Gliickauf* bei Wrenczyca 
Wielka tatsachlich Grabenausfiillung durch Sand, doch in 
diesem Sande findet man aus den erzfihrenden Tonen stam- 
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mende Erzknollen; also hier hat auch eine Auswaschung statt- 
gefunden. 

Kin den Grubenprotokollen von “ojki entnommenes Profil 
aus einer Stelle der Konzession ,Stanistaw“, wo die Hrzbanke 
unterbrochen sind, zeigt deutlich die Zerstérung entsprechender 
Schichten. 

69) m ‘Sand. 
2 m Grauer toniger Schwimmsand (, Mulek“), wasser- 

fihrend. 
2,50m VDerselbe, trocken, mit hartem schwarzen Tone 

vermischt. 
1,50 m Fetter grauer Ton mit gleicher Beimengung. 
1 om Harter schwarzer Ton mit Durchschichtungen von 

Sand. 
0,18 m LHrzknollen in gleichem Tone. 
0,22m Gleicher Ton ohne Erz. 
0,50 m Gleicher Ton mit Hrzstiicken. 

0,50 m Gleicher Ton ohne Erz. 
2 m Weicherer dunkler Ton mit Sand. , 
Von unten kommt Wasser mit Schwimmsand (, Kuzawka*“) 

herauf. 
Doch hauptsachlich werden die Abweichungen in der 

topographischen Zonen-Verteilung durch tektonische Stérungen 
verursacht, und zwar durch Verwerfungen'). 

Diese kénnen sowohl streichende als quere und schiefe 
sein. Als Beispiel einer mehr oder weniger queren kann die 
Verwerfung durch die Mitte der Jasna Gora bei Czenstochau 
dienen, die ich seinerzeit beschrieben habe”). 

Wiederholte Querverwerfungen gibt es auf der Grube 
»liickauf* bei Wrenczyca Wielka. Hier habe ich 5 Verwerfungen 
konstatiert, eine ungefaihr durch die Mitte der Grube am Pulver- 
haus vorbeigehend, eine andere in der siidéstlichen Hecke der 
Grube verlaufend. Beide sind fast SW—NO gerichtet. An die 
suddstliche reihen sich 3 noch siidéstlichere geringe, sehr nahe 
aneinander liegende Verwerfungen an. Nach dem Grubenplan 

1) Tektonische Erscheinungen faltigen Charakters. sind in den erz- 
fihrenden Tonen kaum vorhanden Die Ausbiegungen der Schichten, 
ihre Welligkeit, der einige Grubenbeamten eine Regelmafigkeit zu- 
schreiben (die Wellenaxen sollen dem Krakau— Wieluner Zuge parallel 
sein), wogegen andere solche verneinen, sind eher durch die tonige 
Beschaffenheit des Komplexes zu erkliren; — Zug-Hrschemungen sind 
in Lojki zu bemerken als geborstene Erzbinke und Belemniten. 

2) Reapinper a. a. O. Die von Buxowskt (a. a. O.) beschriebene Lings- 
verwerfung bestitigt sich bei Berechnung von Héhenlagen und Ent- 
fernungen nicht. 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. : 22 
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me : 
sind noch zwei Verwerfungen ungefaihr gleicher Richtung vor- 
handen, eine in der nordwestlichen Ecke der Grube, die an- 
dere zwischen ihr und der nordwestlichsten von den durch 

mich konstatierten. 

Die Fallrichtung ist hier auf dem Plane NO 361/,° ver- 
zeichnet. | . 

Abgesunken sind bald siidwestliche, bald sidéstliche 
Schollen, soda8 im ganzen keine besondere Anderung der Relief- 
form entstehen konnte. Die Tiefe des Absinkens soll nach NO 
zunehmen und von !/, bis 12 m betragen. 

Kin ahnliches Bild zeigen, nach dem Grubenplan zu urteilen, 
die Gruben Juljusz und Helena bei Kamienica Polska. Die 
Richtung von 2 Hauptverwerfungen soll hier NO 15° sein. 

Eine mehr oder minder in der Streichrichtung (d.h. NW—SO) 
verlaufende Langsverwerfung wurde zwischen der Grube Konopiska 
(an der Station) und der nérdlicher liegenden ,, Marja“ beobachtet. 
Hier ist der stidwestliche Fliigel abgesunken. 

Viele Verwerfungen (wie z. B. die oben angeftihrten Quer- 
verwerfungen auf den Gruben von Wrenczyca und Kamienica 
Polska) haben nur 6rtliche Bedeutung. Aber die allgemeine 
Bedeutung der Verwerfungen ist im Gebiete der erzfiihrenden 
Tone eine zweifache: 

1. Infolge von wiederholten Querverwerfungen mit Absinken 
des nordwestlichen Fliigels sehen wir eine stiindige Vertiefung 
der Gegend von SO nach NW, wobei, trotz dieser Neigung, 
Aufschliisse eimer und derselben Zone in der Streichrichtung 
immer wieder auftreten, sich also in immer ‘tieferen Niveaus 
tiber dem Meere befinden. Ohne eine Annahme eines solchen 
Verwerfungssystems wire diese Erscheinung unerklarlich. 

Gelegentlich kommt es aber zum Absinken entgegengesetzter 
Fliigel mit dazwischen verbleibenden Horsten, die spater ab- 
getragen werden. Dann haben wir plétzlche Unterbrechungen 
der Zonen mit Auftreten von Alteren Schichten in gleichem 
Niveau. 

Das beste Beispiel dafiir liefert das von mir bei Wielun ent- 
deckte') Zusammentreffen von oberem Jura (weifer Kalkstein) 
mit oberer Trias (bunte Tone), das eine Verwerfung von mehr 
als 100 m vertikaler Héhe voraussetzt. Ndérdlich von der Trias, 

niher zu Kalisz, gibt es wieder Aufschliisse im oberjurassischen 

weiBben Kalkstein. | 

1) Renprnper:.Roches bigarrées aux environs de Wielun. Bull. Com. 
géol. de St. Petersbourg 26, 1907. Russ. mit franz. Résumé. 
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Als anderes Beispiel kann das Unterbrechen der Garantianum- 
Zone zwischen Przystaji und Dzbow durch Sande, in denen 
Kostezelitzer Sandsteine auftreten, angefiihrt werden. 

2. Infolge von Liangsverwerfungen mit Absinken des siid- 
westlichen Fliigels bei nordéstlichem EHinfallen und in Verbindung 
mit einer Abtragung bis zu einer mehr oder minder horizon- 
talen oder dem LEinfallen widersinnigen Flaiche wird die ober- 
flichliche Verbreitung des durch diese Prozesse getroffenen 
Schichtenkomplexes, z. B. einer Zone, durch einen breiteren 
Streifen, als es sonst sein sollte, vertreten. 

Kin Beispiel mag dies erkliren. 
Bei Konopiska ist der von der Garantianum- Zone einge- 

nommene Streifen bis 3,5 km breit (von Konopiska bis DZbéw), 
was weder durch die Machtigkeit dieser Schichten noch durch 
die GréSe und Richtung (nach NO) ibres Einfallens bezw. Tiefen- 
lage an verschiedenen Punkten (nérdlich der Kirche yon Kono- 
piska an der Oberflache, auf der Grube ,Marja“* ca. 25 m tief) 
gerechtfertigt wird. Setzt man aber hier eine Lingsverwerfung 
mit Absinken des siidwestlichen Fliigels voraus — und eine solche, 
wie wir 8. 338 gesehen haben, ist hier tatsaichlich vorhanden — 
so wird die Sache klar. 

In der Tat nehmen wir an, die Abtragung der Gegend 
habe noch nicht stattgefunden. Dann miif’te infolge seiner 
Diinnheit und seimer Neigung nach NO der am _ nordéstlichen 
Rande des Streifens in seinem jetzigen Niveau iiber dem Meere 
vorhandene Schichtenkomplex der Garantianum-Zone nach SW 
zu sich schon bald iiber die jetzige Oberflache erheben, also 
spater abgetragen sein. Nun kam aber diese Schichtenfolge auf 
dem siidwestlichen Fliigel infolge seines Absinkens in eine 
tiefere Lage als die jetzige Oberfliche zu legen, wurde von 
der Abtragung verschont und konnte mit dem nordéstlichen Vor- 
kommen derselben Zone einen zusammenhingenden verhiltnis- 
miafig breiten Streifen bilden. 

Dieser Proze8 wirkt der allgemeinen Niveauerniedrigung 
nach. SW in dem Sinne entgegen, als diese dem LEinfallen 
widersinnige Erniedrigung die Breite der Zonenstreifen enger 
zu machen strebt, als sie sein sollten. 

Fiihren wir noch ein Beispiel an. 
Ohne Annahme einer betrachtlichen Verwerfung (mit Ab- 

-sinken des siidwestlichen Fliigels) zwischen dem Krakau-Wie- 
luner Zuge und dem Viereck Ciengowice—Wysoka- Pilecka— 
Niegowonice— Rokitno—Ciengowice bleibt es ganz unverstindlich, 
auf welche Weise auf diesem Viereck dieselbe jurassische 
Schichtenfolge vorkommen kann, wie am siidwestlichen Abhang 

22* 
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des Zuges bei Bzow und Ogrodzieniec, wo doch diese zwei Orte 
18—30 km nordéstlich (d. h. im Sinne des Hinfallens) von den 
vorerwahunten entfernt und etwa 50 bis 60 m hoher als sie ge- 
legen sind. 

Doch mu8 es auch innerhalb des genannten Vierecks tekto- 
nische Stérungen geben, sonst ist das Befinden eines und des- 
selben Horizontes in verschiedener und verschiedener Horizonte 
in gleicher Lage nicht zu erklaren. 

Solche Verwerfungen haben wir in den Tongruben der 
Zementfabrik Lazy gesehen, und zwar in mehr oder minder 
nordwest-siiddstlicher Richtung verlaufend; sie sind daher im 
Sinne des értlichen Streichens Quer-, im Sinne des allgemeinen 
Streichens der erzfiihrenden Tone als Lingsverwerfungen auf- 
zutassen. Allein um die Mannigfaltigkeit der verschieden alten 
und doch in einem Niveau der alten Tongrube der Zementfabrik 
gelegenen Schichten zu erklaren, miissen 4 solche Verwerfungen 
angenommen werden. 

Wohl von einem System ‘hnlicher Verwerfungen hingt die 
streifenweise Abwechslung von Tonen und Sanden auf dem 
Wege vom Dorfe Hazy zum gleichnamigen Vorwerke ab. 

Nach dem Gesagten ist natiirlich klar, dafS die Meinung 
alterer Autoren, die jurassischen Hiigel, die die Dérfer Ciengo- 
wice, Wysoka Pilecka, Lazy, Rokitno und Niegowonice tragen, 
seien einfach durch Denudation abgetrennte Teile des Krakau- 
Wieluner Zuges, nicht aufrecht erhalten werden kann. 

Uberhaupt ist die Tektonik des siidlichen Teiles des Ge- 
biets der erzfiihrenden Tone viel komplizierter als die des 
nordlichen, was durch die Existenz eines isolierten Flecken 
dieser Tone mitten in der Trias bei Poremba Mrzygtodzka 
schlagend bewiesen wird. Doch ist zu eimer genauen Auf- 
klirung dieser Verhaltnisse das alleinige Studium des Doggers 
nicht hinreichend, und geht sie daher aus dem Rahmen meiner 
Arbeit heraus. 

Zum Schlusse sei einiges iiber die Entstehung der jurassi- 
schen Hrze gesagt, soweit es aus meinen Untersuchungen ge- 
folgert werden kann. 

Das Vorhandensein in den erzfiihrenden Tonen von LErz- 
binken, die auf viele Kilometer wiedererkannt werden kénnen; 
die Gruppierung der Erzknollen in Schichten, die manchmal 
durch Zusammendringen der Knollen schon an Banke erinnern; 
das hiufige Auftreten von Oolithbildungen in den Hrzen; das 
Vorwiegen von Eisenoxydul in den KErzen und das augen- 
scheinliche Emntstehen des Oxyderzes durch nachtragliche 
Oxydation des ersteren (an Spalten, Oberflachen, beim Auskeilen 
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an der Tagesoberflache); die meist sehr gute Hrhaltung der 
Fossilien — dies alles spricht gegen eine epigenetische Bildung, 
etwa wie sie seiner Zeit fiir die Entstehung der Hisenoolithe 
(Ausdrangen des kohlensauren Kalkes durch Hisenlésung bei 
eleichzeitigem Verwandeln der kalkigen Koérner in solche von 
Limonit) vorgeschlagen wurde. Auch gibt es in den die erz- 
fiihrenden Tone zudeckenden Schichten—Diluvium, héhere Jura- 
Horizonte, — keine nennenswerten Kisenvorrate, und doch kénnte 
man sich eine epigenetische Entstehung fast horizontaler Hisenerz- 
lager kaum anders als durch Kindringen der Hisenlésung von 
oben vorstellen (etwa in der Art der L6Skindel-Bildung). 

Im Gegenteil, es gibt Hisenvorrate genug, die einen Zufluf 
von Hisen ins Doggermeer sichern konnten. Wir sahen, dab 
im Stiden seines Gebietes der jurassische erzfiihrende Komplex 
einen immer ausgesprocheneren Strandcharakter erhalt, bis er 
an den augenscheinlich das Ufer des entsprechenden Meeres 
bildenden Trias-Ablagerungen endigt. Unter solchen Umstanden 
konnten als Hisenquelle die eisenreichen Schichten der Trias, 
vielleicht auch die des weiter siidlich gelegenen Palaeozoicums 
dienen. 

Diese Voraussetzung wird dadurch bestitigt, dab die ju- 
rassischen Hrze oft (obgleich nicht in groBen Mengen) Zink- 
blende und, viel seltener, Bleiglanz enthalten, und es ist doch 
bekannt, daB die polnische Trias gerade an diesen LHrzen 
reich ist. 

Indem wir also eine sedimentire Bildung von Erzen der 
jurassischen Tone annehmen, miissen wir diese am _ ehesten 
diagenetisch und nicht syngenetisch denken. JDiesen letzteren 
Weg miissen wir fiir die Oolithkérner annehmen, doch fiir Erz- 
knollen ist es viel natiirlicher, sich eine Bildung durch Konzen- 
tration der Lésung in dem schon abgesetzten (aber wohl noch 

nicht erhirteten) Meeresschlamme vorzustellen. Dasselbe gilt 
auch von den Erzbinken, die mit den Erzknollen durch Uber- 
gange verkniipft sind. Es gibt namlich unregelmaBig auftretende 
Knollen, solche, die in einer Flache zerstreut liegen, solche, 

die aneinander mehr oder minder und sogar ganz dicht an- 
einander angereiht sind; anderseits gibt es aber in den Erz- 
banken durch taube Partien erfiillte Unterbrechungen, auch 
gehen manche Banke in ihrem Verlaufe in Knollenschichten 
tiber. Dabei kommen Oolithbildungen in beiden Arten der 
Hirze yor, und zwar bestehen die Kérner meist aus einer anderen 
Substanz als das Erz selbst (kohlensaurer Kalk, Limonit); also 
muBte sich das Erz in beiden Fallen nicht nur spater, sondern 
auch in anderen Verhaltnissen als diese Korner gebildet haben. 
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Der Oxydulcharakter von sedimentaren Erz-Ablagerungen 
wird oft durch ihren Absatz im tiefen Wasser ohne Luftzutritt 
erklart, entgegengesetzt zur Bildung von Oolithkérnern, die bei 
Luftzutritt im der Brandungszone entstehen sollen. Doch da 
unsere Erze in flacher See entstanden sein miissen, und zwar 
z. T. sogar sehr nahe an der Kiiste, so méchte ich die Ursache 
ihres Oxydulcharakters hauptsichlich in der _ betrachtlichen 
Menge der im Meeresschlamme vorhandenen organischen (vege- 
tabilischen und tierischen) Reste (viel Holz und spater in Fos- 
silien umgewandelter Meerestiere) sehen, dank welchen eine 
Fallung des Eisens schon aus wenig konzentrierter Lésung vor 
sich gehen konnte. Die Bildung der Sulfide (Pyrit bzw. 
Markasit in gréferer, Zinkblende und Bleiglanz in kleinerer 
Menge) wird wohl auch durch gleiche Ursache begiinstigt 
worden sein. | 

Was die Zusammensetzung der Erze anbelangt, so sind 
Analysen davon bei BocpanowrrscH’) angefiihrt. Dies sind jedoch 
alles Erze der Garantianwm- und der Parkinsoni- Zone. Zur 
letzteren gehért auch das Erz von Wrenczyca (,,Gliickauf*) mit 
30°/, Fe. Die Erze der compressa - Zone sind geringer (Lojki 
219), Gorzelnia 251/,°/)). Die tenuiplicatus- Zone enthalt so 
geringe Erze, da8 sie nirgends gewonnen werden. Die Erze 
der aff.-Morrisi- Zone sind wieder besser (Kale] 25 —30%/,). 
Die untere Erzsandsteinbank der serrigera*Zone nahert sich den 
Erzen der unteren Zonen (Kalej 30—35°%,, Mlynisko 32,2°/o), 
die obere ist je nach Sandsteingehalt verschieden gut 
(Kalej 33°/,, Mtynisko 15,79/,). Die unterste Bank der oberen 
Abteilung der serrigera- Zone ist sehr schlecht (Pierzchno 
8—10°%,). Die Knollen der serrigera-Zone kénnen sehr eisen- 
haltig sein (Mtynisko 34°), liegen aber viel weiter aus- 
einander als in den unteren Zonen und werden daher nur ge- 
legentlich der Tongewinnung ausgegraben und an Hiitten ver- 
kauft. 

Zum SchluB’ seien noch ein paar Worte iiber den Gips- 
Gehalt der eisenerzfiihrenden Tone gesagt. Da8 Gips darin 
nicht selten ist, darauf ist schon von friiheren Autoren hinge- 
wiesen worden, und ich habe ihn bei den Profilbeschreibungen 
an ein paar Stellen in situ vermerkt: Skalka (Konzession Zell), 
Konopiska (Schachte an der Station), Bzow (Tagebau der Firma 
,»,Hultschinski“). AvBerdem habe ich langs dem Schienenwege 
zwischen der Warta-Briicke bei Poraj und der Grube Jozef 
bei Jastrzomb eine diinne aus grofen Krystallen bestehende 

') Boepanowirscn, K.: a. a. O. 1910. 



343 

Schicht in den Tonen des hohen Wegrandes aufgeschlossen 
gesehen. Anhaufungen von Gips gibt es auch in Poczesna und 
Mtynek, von wo ich viele bis 2 Zoll lange, schén ausgebildete 
Gipskrystalle erhalten habe. 

GroBere Krystalle habe ich auch von den Halden in 
Skotnica, kleinere von den Halden in Rozterki und Jackowisna. 

Wahrscheinlich hat das Vorkommen von Gipskrystallen in 
den verwitterten Haldentonen SiemirApzki') den AnlaS zur 
Meinung gegeben, der Gips der erzfiihrenden Tone sei in den- 
selben als Verwitterungsprodukt entstanden. Mag der Gips 
z. T. auch so entstanden sein, so ist doch diese Entstehungs- 
weise fir tieflagernde und besonders schichtartige Vorkommen 
kaum anzunehmen. Vielmehr miissen sich solche Gipskrystalle 
noch im austrocknenden Meeresschlamm ausgebildet haben. 

VI. Verzeichnis der zitierten Literatur. 

1. Aura: Rzecz o belemnitach krakowskich. Sprawozd. Kom. fizyjogr. 
Akad. Umiejetn. w Krakowie. 9, 1875. 

3. Beneckr, E.: Die Versteinerungen der Eisenerzformation von 
Deutsch-Lothringen u. Luxemburg. Abh. z. geol. Spezialkarte 
von Elsa$-Lothr. N. F. Heft 6, 1905. 

4. Beyricu, H.: Das Flézgebirge Oberschlesiens. Karstens Archiv. f. 
Miner. usw. 18, 1844. 

5. Buisson: Uber Magnetismus u. Polaritét d. Toneisensteine u. ib. 
deren Lagerstatten in Oberschlesien u. in d. baltischen Lindern. 
1816. 

6. Brorpe, G. y.: Nachtr. z. Schrift: Ubergangsformat. im Kgr. Polen. 
Neues Jahrb. f. Miner. usw. 1833. 

7. — Die Formationssysteme v. Polen u. d. angrenzend. Landstriches. 
Verhandl. Russ. Kais. Miner. Ges. 1845—1846. 

8. Bogpanowrrscu, K.: Die Eisenerze RuBlands in: The Iron Ore 
Resources of the World®. 1lter Geolog. Intern. Kongref, 
Stockholm. 1910. 

9. Bucn, L. v.: Geognost. Ubersicht von Neu-Schlesien. 1805. — 
Gesamm. Werke 1, 1867. 

10. Buxowsx1, G.: Uber Bathonien, Callovien u. Oxfordien in d. Jura- 
ricken zwischen Krakau und Wielun. Verh. d. k. k. Geol. 
Reichsanst. 1887. 

11. — Uber d. Jura-Bildungen yon Czenstochau in Polen. Beitrag z. 
Palaont. Jebel enea Un uaints d, 1887. 

12. Carnaut, R. v.: Geognost. Vergleich zwischen den nieder- u. ober- 
schlesischen Gebirgsformationen und Ansichten wtber deren 
Bildung. Karsten’s Archiv fiir Mineralogie usw. 4, 1832. 

13. — Entwurf eines geologischen Bildes v. Oberschlesien. Bergmann. 
Taschenbuch 1844. 

14. — Niveau und Lagerungsverhaltnisse der oberschlesischen Gebirgs- 
formationen. Bergmann. Taschenbuch 1845. 

15. — Der Kalkstein d. Lublinitzer Kreises in Oberschles. Ebendas. 1846. 

1) SremrrapzK1, J.: Geologia ziem polskich I. 



23. 
. Karsren, D.: Mineralogische Tabellen. 2te Aufl., 1808. 
. Konrxrewicz, St.: Zbiory geologiczne, pozostate po L. Zejsznerze. 

344 

. Carnatt, R. v.: Das oberschlesische Toneisensteingebirge. Berg- 
minn. Taschenbuch 1847. 

. — Geognostiche Karte von Oberschlesien, 1te Aufl. 1844, 2te 
Aufl. 1858. 

. — Oberschlesiens Gebirgsschichten oder Erlaiuter. zu der geo- 
gnostischen Karte von Oberschlesien. Jahrb. d. Schles. Ver. f. 
Berg- u. Hiittenwesen 2, 1860. 

. Czarnocki, 8.: Skizze der Eisenerzfundorte im westl. RuBland u. 
im Kgr. Polen. Bull. d. VInstitut d. Mines 1, 1908 (russisch). 

. Decennarpr, O.: Der oberschlesisch-polnische Bergdistrikt. Zu- 
sammengest. n. d. geogn. Karte v. Oberschlesien vy. F. Roemer 
mit Weglassen des Diluviums. 

. Goprert, H. R.: Uber d. fossil. Cycadeen usw. Arbeit d. Schles. 
Ges. f. vaterlind. Kultur 1843—44. 

— Uber die foss. Flora der mittl. Jura-Schichten in Oberschlesien. 
Ebendas. 1844—45. 

. Girren, G.: Geol. Ubersichtskarte von Schlesien m. Erliuterungen. 
1890. 

Have, E.: Traite d. Geologie 2, 1910. 

Pam. Fizyjogr. 1, 1881. 
— Badania gieol. w pasmie form. Jura m. Czestochowa a Krakowiem. 

Pam. Fizyjogr. 1890. 
— Rech. géol. d. 1. form. jurass. entre Cracovie et Czenstochowa. 

Ebendas. (Resume). 
. — Brauner Jura i. s. w. Teile von Russisch-Polen. Verh. d. k. k. 

Geol. Reichsanst. 1891. 
. — Bericht tb. geolog. Forschungen im westl. Bergdistrikt d. Ker. 

Polen. Verh. d. Russ. Kais. Miner. Ges. (2) 29, 1892 (russisch). 
. Lasecxi, H.: Gornictwo w Polsce. 1841. 
. Lewinskr, J.: Explor. géol. d. 1. region, trav. par 1. chem d. fer 

Varsovie -Kalisz. Bull. d. Com. Géol. d. St. Petersbourg 21, 
1902 (russisch mit franz. Resumé). 

. Meyzet, Hans: Der Galgenberg bei Hildesheim. Neues Jahrb. fir 
Miner. usw. 1901. 

. Micnast, R.: Uber die Entwickl. d. braunen Jura in Polen und 
Oberschlesien. Jahrb. d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur 1894. 

. Micnatsx1, A.: Der polnische Jura. Bull. d. Com. Géol. d. St. 
Petersbourg 4, 1885 (russisch). 

— Formacyja jurajska w Polsce. Pamietn. Fizyjogr. 5, 1885. 
. Mipausxy (Micuatsx1), A.: Apercu géolog. d. |. partie d. sud-ouest 

d. gouvern. de Piotrkow. Bull. d. Com. Géol. d. St. Petersbourg 
5, 1886 (russisch mit franz. Resumé). 

. Moxscu, C.: Monographie der Pholadomyen. Abh. d. Schweiz. Pal. 
Ges. 1, 1874. 

. Mtureerc, M.: Vorliuf. Mitt. iber d. Stratigraphie d. braun. Jura 
im nordschweizer. Jura-Gebirge. Hel. geol. Helvet. 6, 1900. 

. Oxryunuausen, K. v.: Versuch einer geognostischen Beschreibung yon 
Oberschlesien. — Mit Karte. — 1822. 

. Puscu, G.: Bemerkungen ib. Herrn v. Oznynuausens Versuch einer 
geognost. Beschreib. v. Oberschlesien. Mineralogisches Taschen- 
buch 1823, H. 4. 

. — Uber d. geogn. Konstitution d. Karpaten u. d. Nord-Karpaten- 
lander. Karstens Archiv fiir Mineralogie usw. 1, 1829. 



5 aed 

345 

. Puscu, G.: Krotki rys geognostyezny Polski i Karpat polnoecnych. 
Sfawianin 1 u. 2, 1830. 

. — Geognostische Beschreib. vy. Polen. 1831—36. Mit Atlas (1837). 
— Polens Paliontologie. 1837. 

. — Uber d. geogn. Verh. y. Polen nach neuer. Beobacht. Karstens 
Archiv f. Miner. usw. 12, 1839. 

— Nachtr. z. Geogn. Polens. N. Jahrb. f. Min. usw. 1840. 
. — Neue Beitr. z. Geogn. Polens. Ebendas. 1844. 
. — Nowe przyczynki do geologii Polski. Pamietn. Fizyjograt. 

1881—85. 
. Rexprnper, B. v.: Gliederung des braunen Jura in Polen. Zeitschr. 

d. Dentsch. Geol. Ges. 1902. 
. — Untersuchungen im braunen Jura in der Umgeb. von Czenstochau. 

Zeitschrift (Monatsbericht) d. Deutsch. Geol. Ges. 1903. Nr. 1. 
. — Uber den sog. Glaukonitmergel d. Callovien 1. siidwestl. Polen. 

Monatsber. d. Deutsch. Geol. Ges. 1904. Nr. 2. 
. — Roches bigarrées aux environs de Wielun. Bull. Com. géol. d. 

St. Petersbourg 26, 1907 (russisch mit franz. Resumé). 
. Roemer, Frerp.: Die Nachweis. des Keupers in Oberschlesien und 

Polen. Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1862. 
. — Weitere Beobacht. tib. d. Verbreit. u. d. Gliederung d. Keupers 

in Oberschlesien. Ebendas. 1863. 
. — Neuere Beobachtung. tb. d. Gliederung d. Keupers u. d. ihn 

zunichst iberlagernd. Abt. d. Juraform. in Ober-Schlesien und 
den angrenz. Teilen von Polen. Zeitschr. der Deutsch. Geol. 
Ges. 1867. 

— Geognostische Karte v. Oberschlesien mit Erliut. z. d. Sektion. 
Gleiwitz, Kénigshitte, Loslau u. PleB. 1867. 

— Geologie von Oberschlesien. Mit Atlas u. Profilen. 1870. 
. Scnutrz, W.: Bemerkungen iiber d. Vorkommen des Bleiglanzes, 

Brauneisensteins u. Galmeys bei und um Tarpowitz in Ober- 
schlesien (1807) 1813. 

SremirADzKI, J.: Formacya Jurajska w Polsce. Kosmos 1888. 
. — Uber d. Gliederung u. Verbreit. d. Jura in Polen. Verh. d. k. 

k. Geol. Reichsanst. 1889. 
— Sprawozdanie z. badan gieologiczn. w dorzeczu Warty i Prosny. 

Pamietn. Fizyjogr. 9, 1889. 
— Explor. géol. d. terr. compris entre les rivieres: Warta, Widawka 

et Prosna. Ebendas. (Resumé). 
Sremirabzki 1 Dunrkowsxr1: Skic mapy gieologicznej Krolewstwa 

Polskiego etc. Pamietn. Fizyjogr. 11, 1891. 
SIEMIRADZKI, J.: Sur la faune des argiles plastiques de l’oolithe 

inférieur du royaume de Pologne. Bull. d. l’acad. d. se. d. 
Cracovie. Sc. math. et natur. 1901. 

— Geologia ziem polskich. 1, 1908. 
- STASZIC, St.: O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin 

Polski. 1815. 
Terqurem, O.: Les Foraminiferes et les Ostracodes du Fullers-Earth 

des environs de Varsovie. Mém. Soc.-Géol. d. Fr. (8) 4, 1886. 
. Waacen, W.: Die Formenreihe des Amm. subradiatus. Geognost. 

paliont. Beitr. v. KE. Bexecke 2, 1868. 
. Watrner, J.: Einleitung i. d. Geologie. 1893 —94. 
. Wouser, K.: Bat, kelowej i oksford okregu krakowskiego. Rozpr. 

Ak. Umiej. w Krakowie. Wydz. matem. przyrodn. (3) 10 B 
1910 (1911). 



o46 | 

68. Zareczny: Atlas geologiczny Galicyi, zeszyt II, 1894, p. 140. 
69. Zesszner, L.: Geologia do latwego pojecia zastosowana. 1856. 
70. — Opis geol. ogniw form. Jura, rozprost. w zachodn. stronach 

Polski. Bibl. Warszawska 8, 1864. 
71. — Poszukiw. geol. dokonane w p. z. okolicach Krol. Polskiego 

(1864) Pam. Fizyjogr. 4, 1884. 
72. Zeuscaner, L: Brief an Beyrich, Zeitschrift der Deutsch. Geol. 

Ges. 1861. 
73, — Entwicklung d. Jura-Form. i. westl. Polen. Zeitschr. d. Deutsch. 

Geol. Ges. 1864. 
74. —- Uber die roten und bunten Tone u. d. ihnen untergeordneten 

Glieder i. s.-w. Polen. Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1866. 
75. — Uber d. verschied. Format., auf denen sich d. poln. Jura abge- 

setzt hat. Neues Jahrb. f. Miner. usw. 1866. — Verh. d. Russ. 
Kais. Miner. Ges. zu St.-Petersburg (2) 3, 1868. 

76. — Gruppen u. Abteil. d. poln. Juras. Zeitschr. d. Deutsch. Geol. 
Ges. 1869. 

77. — Uber die Fauna d. grauen Tones von Czenstochau usw. Neues 
Jahrb. f. Miner. 1869. 

78. — Uber das Brauneisenerzlager von Konopiska. Neues Jahrb. f. 
Miner. 1870. 

79. — Hinige Bemerkungen tb. d. geognostische Karte v. F. Roummr. 
Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1870. 

80. Zreren, C. v.: Die Versteinerungen Wirttembergs. 1832. 

Anhang zu Tabellen IV bis V. 

1. Foraminifera. Die Foraminiferen der mitteljurassischen erz- 
’ fihrenden Tone der Gouv. Piotrkow und z. T. Kielce wurden seiner 
_ Zeit von Terquem!) untersucht. 

Von den 30 ihm von Zeuscuner eingesandten Ton- und Mergel- 
proben haben 8 (worunter 3 rote, augenscheinlich triasische, und 1 mit, 
lebenden Mollusken) keine, die anderen aber viele Foraminiferea ge- 
liefert. Diese verteilen sich auf 29 Gattungen, zusammen 126 Arten, 
die Terquem zumeist ausfihrlich beschreibt und abbildet. 

Diese Proben stellten meist graue und ,schwarze* (dunkelgraue) 
Tone und Mergel (unter letzteren wurden wahrscheinlich kalkige Tone 
verstanden), einige braune und braunliche, zwei blaue (hellgraue?) und 
eine — gelben Ton vor. Die Tone sind z. T. sandig, bituminés, glimmerig, 
gipsfihrend. Sie kommen von folgenden Fundorten her: 'Strojec bei 
Praszka; Jeleniec bei Krzepice; Kostrzyna; Konopiska; Wyrazow bel 
Czenstuchau; Rudniki bei Skatka; Gora bei Rudniki (entweder als em 
Berg bei Rudniki oder wahrscheinlicher als das nicht sehr weit noérdlich 
davon gelegene Dorf Gora Wtodowska zu verstehen); Blanovice, 
Wysoka Pilecka bei Chruszczobrod; Rodaki bei Olkusz?). . 

Auf Grund der Ahnlichkeit der in diesen Proben gefundenen 
Microfauna mit derjenigen von Fontoy, Dep. Moselle, Frankreich, und 
der yon Zeuscuner, mit den Proben als charakteristische Arten einge- 
sandten Fossilien, welche von Fiscuer als Park. Parkinsoni, Pholad. 

') Terquem, O.: Les Foraminiferes et les Ostracodes du Fullers 
Earth des environs de Varsovie. Mém. Soc. Géol. d. Fr. (3) 4, 1886. 

”) Ich gebe diese Namen in korrigierter Form wieder, bei T eRQueM 
sind viele davon verzerrt, z. T. kaum erkennbar. Wyrazow figuriert 
soyar doppelt — als Wyrazow und als Wepazow. 
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Murchisont und Phol. Vezelayi bestimmt wurden, rechnete Terquem die 
betreffenden Tone dem Fullers-Earth, der Parkinsoni-Zone zu. Doch 
ist aus dem Fundortverzeichnis zu ersehen, daf{ die Proben aus mehreren 
Zonen stammen mubften. 

Die Garantianum-Zone ist fir Konopiska wahrscheinlich, obgleich 
die entsprechende Probe auch der VParkinsoni-Zone entnommen sein 
kénnte. 

Die Parkinson-Zone ist fir Strojec, Kostrzyna und Wyrazow anzu- 
nehmen. — Die compressa-Zone — oder auch hédher — fir Jeleniec. 
Hohere Zonen fiir Wysoka Pilecka und Rodaki. Was Blanowice 
und Rudniki anbetrifft, so ist es schwer, dariber etwas bestimmtes zu 
sagen, weil dort verschiedene Zonen abgebaut werden. 

Wir konnen jedenfalls uns den Schlu8 erlauben, dab Loraminiferen 
in allen Zonen des erzfihrenden Komplexes verbreitet sein miissen. 

Far die Ostracoden kénnen wir leider keinen solchen Schlub 
machen; denn obgleich Terquem davon 13 Gattungen mit 40 Arten aus 
denselben Tonen anfihrt, gibt er die Fundorte dabei nirgends an, so 
dafi man ther die Zonen, aus denen sie stammen, keine Vermutung 
aussprechen kann. 

AuBer loraminiferen und Ostracoden fand Trerquem in den Tonen 
noch Reste von Spongien, Holothurien, Ophiuren sowie embryonale 
Molluskenschalen und Otolithe. 

Fur die Parkinsoni-Zone ist das Vorhandensein von foraminiferen 
und Ostracoden auch durch eine von Herrn Borue fir mich gemachte 
Schlemmung von Tonen aus Wyrazow und Lojki nachgewiesen. Aufer- 
dem kamen darin junge Molluskenschalen, Crinoiden-Stielglieder sowie 
verschiedenartiger Detritus vor. 

Aus einer Zusammenstellung der Mengen von vorwiegend flach- 
seeischen Formen (Quinqueloculina) mit vorwiegend tiefseeischen (Bilo- 
culina) stellt Terquem einen litoralen Streifen in Wyrazow und einen 
tieferen Streifen in Jeleniec und Rudniki fest. 

Ebenso spricht der zerbrochene und gerollte Zustand der meisten 
Foraminiferen sowie die Detritusmenge in meinen Proben fiir die Kisten- 
nahe bei Wyrazow und Lojki. 

Manuskript eingegangen am 28. Januar 1912.] 
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Anmerkungen zur Tabelle Tafel IV u. Y. 

Diese Tabellen stellen kein vollstandiges Verzeichnis der betreffenden 
Flora und Fauna dar. Sie sollen hauptsachlich die Verteilung derselben 
nach Zonen veranschaulichen, weshalb alle Fossilien und Fundorte, 

deren Zugehorigkeit zu einer bestimmten Zone aus irgendwelchen 
Griunden nicht feststehend ist, fortfallen muBten, darunter leider auch 

manche sehr fossilreichen Fundorte, wo jedoch die Fauna nur als ein 
auf den Halden durcheinander geworfenes Gemenge gesammelt werden 
konnte. Eine Ausnahme in dieser Hinsicht wurde nur fur Wtodowice 
und Bzéw gemacht, weil ihre Fauna sehr originell und der Zweifel 
uber ihre Zugehorigkeit zu den entsprechenden Zonen nur gering ist. 

Die hier nicht zur Geltung gekommenen Arten sollen in den Ver- 
zeichnissen des palaontologischen Teils berticksichtigt werden. 

Um die Tabellen nicht tbermaBig lang werden zu lassen, wurden 
weniger wichtige Fundorte weggelassen, und beim Vorhandensein von 
gleichwertigen, oft dicht aneinander stoBenden Fundorten wurden je 
mehrere zu Gruppen zusammengezogen. LEinzelne, nur selten zu er- 
wahnende Fundorte wurden in diese Gruppen nicht aufgenommen, 
aber in Anmerkungen verzeichnet. Die Bedeutung der Gruppen ist 
folgende: 

Zone d. Cosm. Garantianum : 
Konopiska u. Umgebung — Konopiska, Dzbéw (,,Alexander‘“’), 

Wygoda, Jackowizna, Wonsosz. 
Poczesna u. Umgebung — Poczesna, Bargty, Osiny. 

Zone d. Park. Parkinsons: 
Noérdliche Gruppe — Kowale, Rosterk, Skotnica, Strojec, 

Cegl6wka, Zytnidw, Podtenze Krélewske, Kostrzyna, Przystajn. 
Gnaszyn u. Umgebung — Gnaszyn, Wyrazow, Liska Dolna, 

Dzbow. 
Poczesna u. Umgebung — Poczesna, zwischen Sobuezyna u. 

Miynek, Huta Stara, Osiny. 

Zone d. Park. compressa: 
Lojki u. Umgebung — hojki, Gorzelnia, Gnaszyn. 

Zone d. Opp. serrigera: 
Untere Abteilung. 

Czenstochau u. Umgebung — Czenstochau, Gnaszyn, Ka- 
wodrza Dolna, Lisieniec, Zacisze. 

Bleszno u. Umgebung — Bleszno, Brzeziny, Wrzosowa. 
Choron u. Umgebung — Choron, Przybynéw, Wysoka Lelowska. 

Obere Abteilung. 
Czenstochau u. Umgebung — Czenstochau, Ostatni Grosz, 

Wrzosowa. 
Choronu. Umgebung — Choron, Przybynéw, Wysoka Lelowska. 

Die Fossilien des Liegenden, der Zone Steph. Humphriesi, siehe 
S. 217—218. 
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1) Dieses ist zu Coniferen gestellt, weil alle bisher untersuchten 

Holzproben unserer Formation sich als Coniferenholz erwiesen haben. 
Vel. GorHan, W.: Foss. Hélzer a. d. Bathonien v. Russ. Polen. Verh. 
d. Russ. Kais. Mineralog. Ges. (2), 44, 1906. Darin sind samtliche 
in dieser Tabelle erwahnten Holzarten beschrieben. 

2) Es sei noch an dieser Stelle betont, daB die Zugehorigkeit von 
Wiodowice u. Bzéw zu den entsprechenden Zonen allein nicht absolut 
sicher ist. 

3) Wurden in GotHan, W., a.a.O., auf Grund meines Artikels von 

1903 dem unteren Bathonien zugerechnet. 
4) Samtliche Zweischaler dieser Kolonne nur von Jackowisna. 
5) Nur Gnaszyn. ; 
8) Hier ist, statt Poraj, Huta Stara vermerkt. 

7) Huta Stara. 
8) Nur Gorzelnia. 
8) Auch Poraj. 
10) Nur Poraj. 
11) Nur Szarlejka. 
12) Nur Wielun. 
138) Die Sterne bedeuten das Vorkommen im obersten Teile (Oolith- 

banke u. sie begleitende Tonschichten). 
14) Oolith. 
15) Die Sterne bedeuten das Vorkommen oberhalb der unteren 

Bank, wobei das Vorkommen im Oolith noch extra vermerkt ist. 

16) Ton u. Oolith. 
17) Nur Konopiska. 
18) Nur Jackowisna. 
18) Nur zw. Sobuezyna u. Miynek. 
0) Nur zwischen Sobuezyna und Milynek und bei Huta Stara. 
21) Nur Huta Stara. 

=?) Nur Gnaszyn. 
*3) Auch Huta Stara u. Wysoka Lelowska. 
*4) Nur Gorzelnia. 

5) Auch Poraj. 
76) Auch Bleszno. 
*7) Nur Szarlejka. 
*8) Nur Wrzosowa. 
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6. Mitteilungen tiber Wirbeltierreste aus dem 

Mittelpliocin des Natrontales (Agypten). 

1. Affen. 

Von Herrn Ernst StTRoMER in Miinchen. 

(Hierzu Taf. VIT—IX.) 

Uber Wirbeltierreste aus dem fluviomarinen Mittelpliocin') 
des Natrontales habe ich nach Strupers (1898) und AnpREws’ 
(1902) Vorgang hauptsachlich auf Grund eigener Aufsammlungen 
schon in den brieflichen Mitteilungen dieser Zeitschrift (1902) 
und ausfiihrlicher in den Abhandlungen der Senckenbergischen 
Gesellschaft (1905) publiziert. Auf meiner dritten Reise nach 
Agypten, im Winter 1910 bis 1911, konnte ich bei nur ein- 
tigigem Aufenthalt im Tale zu den Beobachtungen tiber seine 
Geologie, die ich in letzteren veréffentiichte, keine Nachtrage 
machen, auSer da’ ich unten am Siidwesthange, ein wenig 
westlich von Dér Amba Bischoi in einem fiir die Natronfabrik 
betriebenen Steinbruch unter einer Bank von gut erhaltenen 
Ostrea cucullata etwa 2m grauen Sandstein, 1m graugriinen 
salzhaltigen Ton und mindestens 1,5 m rein weiSen, sehr weichen 
Kreidekalk fand. Ich lie8 aber mit giitiger Erlaubnis der Salt 
and Soda Co., der ich ebenso wie dem Survey of Egypt fir 
wiederholtes Entgegenkommen sehr zu Dank verpflichtet bin, den 
tiichtigen Sammler MarkeGrar mit mehreren Arbeitern in dem — 
weiBen Sand am Fue des Garet el Muluk vier Wochen lang 
eraben. 

Das Ergebnis war leider insofern ein unbefriedigendes, als 
sich fast nur einzelne Zihne, bezahnte Kieferteile und Knochen- 

1) Den durch Buanckennorn (diese Zeitschr. 1910, Bd. 62, 5 426 ff.) 
erneuten Versuch, die pontische Stufe dem Obermiocén, die bisherige 
oberste Pliocinstufe dem Altesten Diluvium zuzurechnen, halte ich fir 
unpraktisch, denn er erhéht nur die Verwirrung in der Literatur. Man 
sollte doch im Auge behalten, daf} unsere Formationseinteilungen stets ein 
zur gegenseitigen Verstindigung dienendes Schema sein werden, in das 
sich die mannigfaltigen Verhaltnisse der Natur nie ohne einen gewissen 
Zwang einfiigen lassen werden. Ubrigens hat Scutosspr (Neues Jahro. 
f. Mineral. 1907 II, S. 30 ff.) mit sehr guten Belegen aus der Siugetier- 
und Konchylienfauna der Binnenablagerungen West-Europas die Bei- 
behaltung der pontischen Stufe bei dem Pliocin vertreten. 
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bruchstiicke, wenn auch in vorziiglicher Erhaltung fanden. Die 
Vermutung Stupers (a. a. O. 8. 73), daB Raubtiere die Reste 
zertrummerten, erscheint mir nun gerechtfertigt. Ich glaube, 
daB es vor allem Krokodilier waren, welche die Knochen zer- 
bissen; denn in einem Beinknochen eines jungen Paarhufers 
sieht man noch deutlich die Hindriicke ihrer Zahne. Sie haben 
wohl die zur Trinke kommenden Landsaugetiere an den Platz, 
wo sie ihre Beute zu verzehren pflegten, geschleppt. 

Die Fauna, die im wesentlichen die einer SiiBwasserablage- 
rung ist, erscheint trotz ihrer Unvollstindigkeit als ziemlich 
mannigfaltig. Ich erwihne nur das Wichtigste nach vorlaufiger 
Sichtung. Am haufigsten sind Welsreste (besonders Synodontis), 
ein Haifisch ist durch einen Lamnidenzahn, der Lungenfisch 
Protopterus aff. anectens Owrn durch einen Palatoquadratzahn 
vertreten. Diirftige, aber nicht seltene Reste von Crocodilia 
gehdren nach einer gititigen Mitteilung Herrn Lorenz MULuERs, 
dem ich sie zur Bearbeitung tibergab, z. T. sicher zu einem 
sehr groSen kurzschnauzigen Crocodilus, z. T. vielleicht auch zu 
einer kleineren langschnauzigen Form. SiiBwasserschildkréten 
sind haufig; nach den Bestimmungen Herrn Dr. Daquers (1912), 
dem ich sie anvertraute, zu Sternothaerus Dewitzianus v. REINACH 
und Trionyx spec. indet., z. T. aber auch zu Ocadia spec. indet. 
gehérig. GroBe Schlangen, mittelgroBe Vigel, auch der Strau8 
sind auferst diirftig vertreten, die meisten Reste gehdren aber 
Siugetieren und iiberwiegend dem kleinen Hippopotamus hippo- 
nensis GAUDRY an. Auch die Reste von etwa drei Antilopen- 
genera sind nicht selten. Weitere Artiodactyla, vor allem ein 
sroBer Suide der Verrucosus-Gruppe, auch ein kleines Mastodon 
sind, jedoch sehr sparlich, vertreten. Endlich kommen sehr diirftige 
Raubtierreste vor, dabei ein Lutra-Unterkieferstiick, und besonderes 
Interesse verdienen die zunachst zu beschreibenden zwei Schidel- 
reste von Semnopithecinae. 

Schidel A. 

Der einzige Schadel, der sich im Natrontal fand, war 
vollstindig und ganz unverdriickt in dem lockeren mittelkér- 
nigen Sande erhalten, wurde aber leider durch den Kingeborenen, 
der ihn ausgrub, zertriimmert, und es gelang nicht, alle Stiick- 

chen zu finden und samtliche gefundenen zusammenzufigen. 
Immerhin ist das Stiick neben Mesopithecus der besterhaltene 
Schadel aller fossilen Affen und verdient deshalb eine genaue Be- 
schreibung. - Wie die Abbildungen (Taf. VI, VIII) zeigen, gingen 
die Krone des rechten C, die Spitze des linken ©, der hintere 
Innenhécker des rechten M 3, ein Stiickchen des vorderen [nnen- 
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héckers des linken M 3, die rechte Choanenwand, der Vomer, die 
Nasenmuscheln wie die Vorderwand der Hirnhéhle, grofe Teile 
der Umgebung des Foramen magnum, des linken Parietale, der 
Wande der Augenhohlen, der Jochbégen sowie die Vorderenden 
der Nasalia verloren. Fiir einige Stiicke, wie die Petrosa und 
das rechte Hxoccipitale, fehlt leider der Anschlu8, so da ich 
sie nicht einfiigte. Da die in Gips erganzten Teile in ihrer 
Farbe deutlich von den braunlichen festen Knochen abweichen, 

ist tiber die sonstige Vollstandigkeit des Schidels und iiber die 
ausgezeichnete Hrhaltung der griinlichschwarzen Zahne nichts 
weiter zu erwahnen, wohl aber mu8 eine Krankheitserscheinung 
erdrtert werden. 

Offenbar wurde na&mlich das Tier in friher Jugend stark 
verletzt, so da ein Knochenbruch hinter dem rechten C und 
in der Mediannaht der Praemaxillae entstand. Durch den Zug 
der Muskeln der Oberlippe wurde dann die ausgebrochene 
rechte Praemaxilla nebst der Eckzahnalveole nach vorn etwas 
vor die linke geschoben und verheilte infolge des Spieles der 
Lippenmuskeln in den Bruchstellen so glatt, da® nur ein ovales 
Loch in der oberen AuSenwand jener Alveole, die unten asym- 
metrische Umgrenzung der Apertura pyriformis und der ano- 
male Abstand des C von dem vordersten P die ehemalige Ver- 
letzung deutlich anzeigen. Leider ist infolge des Verlustes dieser 
Eckzahnkrone die Art ihrer Abkauung unbekannt, der Umstand 
aber, daf die vorgelagerten rechten zwei J zwar viel weniger 
als die linken, jedoch merkbar abgekaut sind, spricht dafiir, 
da8 auch die Symphysenpartie des Unterkiefers anomal war. 

Die Starke der C, die deutliche Abkauung der Zahne, die 
Hohe der Schaideldachkimme und die nicht véllige Verwach- 
sung der Knochennahte beweist, da der Schadel einem aus- 
gewachsenen, aber nicht sehr bejahrten Mannchen eines Affen 
etwa von der GréBe eines Seidenschwanzaffen (Colobus guereza 
Ripre.t) angehérte. Die MaSe in mm sind folgende: 
1. Schadelbasis, hnke J—For.magnum. . . . . 100,5 ca. 
2. Gaumen, Neale J—Hinterrand . . Jian Deaomeas 
3. Asiana der AufSenseiten der beiden M 3. pete) 
A, gréBte Jochbogenbreite . . oy PO areas 
5. Abstand der beiden Proc. postglenoidales 58) Soe leiasiege 
6. Glabella—Crista occipitalis . . . 1} a Oe ee 
7. Glabella — linker J1 . . . . be aoreay 
8. Abstand der Innenrinder der waberen Orbit: 

Rander <2). PAE US Ee ae 
9. Orbita, gréBte Beeiee Gr es 

10; Orbita,| eroBte sHiohte-4, ).. » jo Gok ere eee 
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memeecie des Nasenriickens 9.0... 6 
12. Nasenloch, gré8te Breite . . ie haat or 16. ¢a. 
13. Nasenloch, gréSte Lange (Hohe) . pate 28 Ca. 
14. Linge fi Eagkes eeiie rechts und links 33,7 u. 34 
15. Linge der Molarreihe rechts und links . 22,7 u. 23,5 
16. Linge der Priimolarreihe rechts und links 11 u. 11 
17. Linge des P 3 (vordersten P) rechts und 

frarles iii. 5.5 ai 956 

18. Lange des P 4 oye hesee P) ae ad 
links. : E a sg POE eG 

19. Lange des M1 poole aa links 14) ike ee 
20. Lange des M 2 rechts und links iso Wee ieo 
21. Linge des M 3 rechts und links OF Ua sO.8 
22. Breite des P 3 rechts und links ed eV ead 
23. Breite des P 4 rechts und links DED yt Oso 
24. Breite des M 1 rechts und links G.4cus 76.5 
25. Breite des M 2 rechts und links GG. 24 
26. Breite des M 3 rechts und links 21 aeea) emer 
27. Lange der Basis des C rechts und ets. 10,5 -u. 10 
28. Breite der Basis des © rechts und links. 85 u. 8,5 
29. Hohe der Krone des C . 22) ea: 
30. Lange der Krone des J 2 rechts aad Bake pri rence NANG 
31. Lange der Krone des J 1 rechts und links. 5,2 u. 5,1 

Da die Abbildungen und Mage iiber die wichtigsten Verhalt- 
nisse geniigend Wa fochins geben, braucht hier nur auf einiges 
besonders Bedeutungsvolle hingewiesen zu werden. 

Die kleinen J, die Querjoche der opponierten, innen etwas 
halbmondformigen Hocker der M, das Fehlen einer Kerbe und 
eines Hamulus trochlearis oben innen am Orbitarand, auch der 
Umstand, daB8 das verloren gegangene Lacrymale ganz innerhalb 
der Orbita lag, deren Unterrand nur von der Maxilla gebildet 
wird, verweisen unsere Form unzweifelhaft zu der Unterfamilie 

Semnopithecinae der Cynopithecidae. Die iuBerst schmale, im Profil 
steile und eingesattelte Nase und die relativ lange Schnauze 
sind aber Cynocephalinae-artig. 

Der Gesichtswinkel, d. h. der Winkel zwischen der Ver- 
bindungslinie des Ohrlochs mit dem Unterrande der Orbita . 
und der Linie, welche die Naht der Stirn- und Nasenbeine 
mit der Praemaxilla am linken J 1 verbindet, betragt 51 Grad. 
Die Maxilla grenzt wahrscheinlich an das Nasenloch, doch ist 
das wegen der Unsichtbarkeit der Naht zwischen ihr und dem 
Nasale nicht sicher. Das Hinterhaupt ist stark geneigt, es ist 
nur je ein Foramen condyloideum vorhanden sowie hinten innen 
am Processus postglenoidalis ein Foramen _postglenoidale. 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 23 
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AuBen von der Miindung des duferen knéchernen Gehér- 
ganges ist hinter diesem Fortsatz eine relativ groBe fast verti- 
kale Fliche ausgebildet, und endlich scheint der Vertikaldurch- 
messer der Choanen ziemlich hoch zu sein. 

Besonders hervorzuheben ist auch die Starke der Crista occi- 
pitalis und sagittalis und der tiber der Nasenwurzel nicht unter- 
brochenen Tori supraorbitales. Ferner ist auffallig, daB die Vor- 
derflachen der AuSenrander der Orbitae fast gar nicht seitlich sehen, 
und da die Ebene der Orbitae, die ebenfalls nach vorn sehen, 
schrig nach unten vorn geneigt ist; endlich ist die Apertura pyri- 
formis groB, und die Processus alveolares der Kiefer springen gegen 
die Gaumenfliche, die bis hinter die M 8 reicht, nur wenig nach 
unten vor. Hin niederes Merkmal ist schlieBlich der relativ 
kleine Gehirnschidel mit einer nur median ein wenig gewolbten 
Stirne, wonach speziell die Hogar ype des GroShirns wohl 
scine ch entwickelt waren. 

Von den Zihnen ist hervorzuheben, da8B die Reihe der 
Molaren, wie meistens bei Semnopithecinae, etwas iiber zweimal 
so lang ist als die der Praimolaren, und da8 wie bei lang- 
schnauzigen Affen die M etwas langer als breit sind. Die J1 

sind etwas gréBer als die J 2, das kleine Diastema zwischen 
J 2 und C ist beiderseits ausgebildet und der C ist sehr schlank. 
Die Aufenwand aller Backenzihne steht ziemlich vertikal, der 
hintere AuBenhécker des M 2 und M 3 ist ein wenig schwacher 
als der vordere, und bei samtlichen laiuft von den AuSenhéckern 

eine quere Kante nach innen. Die Innenhécker neigen alle 
etwas zur Halbmondform, weil von jedem vorn und hinten je eine 
Kante nach au8en basalwarts zieht, um sich an der Vorderseite 
des vorderen und der Riickseite des hinteren AufSenhéckers 
gegen deren Spitze zu etwas zu heben. Jeder Backenzahn hat 
‘also vorn und hinten ein Cingulum, am rechten M 3 ist es aber 
hinten auSen viel schwacher als am linken, woraus sich die 
verschiedene Kronenlange der beiden M 3 ergibt. Doch sind 
beide die langsten Backenzihne, wahrend z. B. bei Mesopithecus 
der M2 am langsten ist. Dieser Gattung gleicht tibrigens der 
Innenhécker des P3 in seiner guten Ausbildung gegeniiber 

_Colobus, wo er stets sehr schwach ist. Schmelzrunzeln und 

Nebenhéckerchen fehlen endlich den Zihnen véllig, nur der C 
zeigt vertikale Schmelzstreifung. 

Was die systematische Stellung des Schidels anlangt, so 
konnte ich unter freundlicher Unterstiitzung des Konseryators 
Prof. Dr. Leisewirz eine groBe Anzahl der Schidel von Sem- 
nopithecinae der hiesigen zoologischen Sammlung vergleichen. 
Kr unterscheidet sich danach von simtlichen rezenten Ange- 
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hérigen der Unterfamilie deutlich durch die geringe Entwick- 
lung der Hirnhéhle, die sehr schmale, steile und eingesattelte 
Nase, die nach vorn sehenden Au8enrinder der Orbitae und 
endlich durch die Schnauzenstreckung. Auch ist bei Colobus 
der obere M 3 so lang oder kiirzer und nie langer als der M 2, 
bei Semnopithecus entellus zwar kaum kiirzer, aber schmaler. 

Von fossilen Cynopithecidae (= Cercopithecidae) stand mir 
in gewohnter Liberalitat das an Mesopithecus-Resten reiche 
Material der hiesigen paladontologischen Sammlung zum Ver- 
gleiche zur Verfiigung. In der Literatur ist seit den ausge- 
zeichneten Zusammenfassungen SCHLOssERS (1887, 8. 16 ff. und 
1888) natiirlich ein Fortschritt zu verzeichnen, weshalb ich die 
neuere in meinem Verzeichnis mit kurzen Inhaltsangaben voll- 
stindig bringe. 

Vor allem beschrieb Risvorr (1890) die fossilen Formen 
Italiens, wozu Gaupry (1891) einige Bemerkungen machte, und 
L. Seauenza (1902 und 1908) sowie Mercrar (1907) Ergainzun- 
gen verdffentlichten. Leider lassen aber bei diesen italienischen 
Abhandlungen die Abbildungen an Deutlichkeit sehr zu wiinschen 
iibrig. Ferner beschrieb DEprREr (1890) die mit unseren Resten 
gleichalterigen Schidel und Kiefer von Dolichopithecus ruscinensis 
yon Roussillon (Siidwest-Frankreich). Sonst wurden nur mehr oder 

minder diirftige Macacus- und Jnuus-Reste durch Drnincer (1910), 
Harvé (1892), Heprncer (1891), Hinron (1908) und Pome (1896) 
aus dem Pliocén und Diluvium der alten Welt beschrieben. 
Endlich hat Piterim (1910) Mitteilungen iiber Primatenreste aus 
den Siwalik-Schichten veréffentlicht. Was derartige wissen- 
schaftlich unbrauchbare vorlaufige Beschreibungen rechtfertigt, 
ist aber in diesem [alle unerfindlich. Zum Schlusse ist noch 
der von SCHLOSSER (a. a. O) tibersehene Pu. Tuomas (1884) zu 
erwahnen, der auf einen unteren M 3 aus dem Oberphociin Algiers 
eine neue Cynocephalus-Art aufstellte. 

So unvollkommen fast alle fossilen Reste sind, so ist 
jedenfalls die neuerliche Bemerkung OssBorns (1910, S. 320), 
Macacus florentinus aus dem Oberpliocin Italiens sei der jiingste 
Affenrest Europas, nach den Funden Harts und Hepincers 
in Héhlen und Hintons im oberen Forest Bed irrig. 

Da ich nun leider keine Skelett- und Wnte sletefer Reste 
von Affen im Natrontale fand und nur aus der Lange der 
Oberen Molarreihe schlieBen kann, da8 die untere, die stets 

etwas langer ist, etwa 24 mm lang war, kann ich nur wenige 
fossile Reste vergleichen. Oreopithecus, der nach Laskargw 
(1908, S. 2) neben Mesopithecus Pentelici auch im obersar- 
matischen Kalk SitidruBlands vertreten ist, zeigt in seinem 

23 * 
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GebiB Merkmale von Cynopithecinae und anthropomorphen Affen, 
ist also von unserer Form stark verschieden. Mesopithecus 
Pentelict ist nach den hiesigen, aus Pikermi stammenden Resten 
und nach dem Gipsabgu8 eines Unterkiefers von Baltavar in 
Ungarn kleiner als sie, sein oberer M 3 ist kiirzer und schmaler 
als der M 2, und vor allem unterscheiden von ihm die auf 

5.353 gegentiber den Semnopithecinae hervorgehobenen Merkmale 
des Schadels. Semnopithecus monspessulanus GERVAIS ist zwar 
nach seinen unteren Zahnen ziemlich gleich grof, der einzige 
obere M 2, den Srecurnza (1902, 8S. 148, Taf. 5, Fig. 29—31) 
dazu rechnet, ist aber deutlich kleiner und mehr langsgestreckt 
(6,8: 5,6 mm), wahrend die ungeniigenden Abbildungen keine 
Details erkennen lassen. Semnopithecus palaeindicus LyDEKKER 
und Dolichopithecus ruscinensis DerirET wiederum sind deutlich 
griBer, ebenso der pliocine Aulavinuus florentinus Cocui, der 
tiberdies zwar nach Gaupry (1891) Merkmale von Semnopithecinae 
zeigt, aber doch Cynopithecinae niher steht. 

Im Schadel ist neben Mesopithecus nur jener Dolichopithecus 
vergleichbar, weil von den anderen Formen nichts davon oder 
doch zu geringe Bruchstiicke bekannt sind. Unzweifelhaft steht 
nun Dolichopithecus, der ja ebenfalls mittelpliocin ist, unserer 
Form am niachsten. Leider ist aber wegen Verdriickung sein 
Hirnschadel, der AuBenrand der Orbitae und manches andere bei 

DerbRetTs ungentigenden Beschreibungen und Messungen nicht 
vergleichbar. Da anscheinend infolge chauyinistischer Gesinnung 

eines Teiles der franzésischen Fachgenossen fiir mich als Reichs- 
deutschen der Versuch, von Depirer iiber gewisse Kinzelheiten 
schriftliich Auskunft zu erhalten, als aussichtslos erscheinen 

mufte, kann ich zu meinem Bedauern iiber manches Wichtige 
keine Entscheidung fiallen. Jedenfalls ist die Nase von Dolicho- 
pithecus breiter, der P 8 nach Dmpirers Fig. 2a, Taf. 4 auf-— 
fallig gro’, das Cingulum hinten am M 3 ein wenig starker, 
er aber trotzdem kiirzer als der M 2; auch ist nach S. 13 a. 

a. O. innen am Quertale der Molaren ein Hoickerchen angedeutet, 
und endlich nach Fig. 1bis, Taf. 5 der obere C weniger schlank. 

Es gehért also der vorliegende Schidel nach dem jetzigen 
Stande der Kenntnisse keiner beschriebenen Form und ziemlich 
sicher einer neuen Gattung an, die ich Libypithecus Markgraji 
nenne. Sie ist vor allem charakterisiert durch eine Bezahnung, 
die von der des Mesopithecus Pentelici wenig abweicht, auBer 
da8 der obere M 3 langer und ebenso breit als der M 2 ist, 
durch einen relativ kleinen Gehirnschidel, eine vorspringende 

Schnauze, eine sehr schmale, steil abfallende und im Profil 
eingesattelte Nase und endlich durch kaum nach aufen sehende | 
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Vorderflichen der fuBeren Riinder der Augenhdhlen, welch 

letztere wenig von denen des Mesopithecus verschieden sind. 
Stammesgeschichtliche Betrachtungen lassen sich auf Grund 

der so unzureichenden fossilen Reste von Cynopithecidae nur in 
dem bescheidensten MaBe anstellen. Beachtenswert ist jeden- 
falls, daB nach GAaupry (Animaux fossiles et geologie de l’Attique, 
1862) Mesopithecus im Schadel und Gebi8 zu den Semnopithecinae 
gehoért, im Skelett aber mehr Anklange an Cynocephalinae hat, und 
daB der vorliegende Schidel wie der von Dolichopithecus zwar auch 
im GebiB sich voéllig den Semnopithecinae anschlieBt, in der 
Schnauzenstreckung aber wie der Nasenaffe eher der anderen Unter- 
familie, mit der Libypithecus vor allem noch die Ausbildung der Nase 
gemein hat. Man kann dies wohl als Andeutungen eines gemein- 
samen Stammes beider Unterfamilien auffassen, derallerdings weiter 
in der Vergangenheit zuriickliegen miiBte. Die von ScHLOssER 
(1911) beschriebenen Affen aus dem Oligociin Agyptens erlauben 
leider keine brauchbaren Vergleiche, weil sie nur in Resten von 
Unterkiefern bekannt sind. Zu einer Ableitung des Libypithecus 
von dem ein wenig ilteren Mesopithecus wiirde seine wenig be- 
trichtlichere GréBe gut stimmen, und das GebiB wirde auBer 
in der Lange des oberen M 3, einem primitiven Merkmal, auch 
keine Schwierigkeiten bereiten. In der Schnauzenstreckung 
und vor allem in der geringeren Entwicklung der Hirnhéhle 
sehe ich aber primitive Merkmale der nordafrikanischen Form, 
die es verbieten, jenen als direkten Ahnen anzusehen. 

Was das Verhialtnis zu dem gleichaltrigen Dolichopithecus 
Frankreichs anlangt, der neben Jesopithecus allein in zum Ver- 
gleiche notdiirftig gentigenden Resten bekannt ist, so scheint er 
mir in seiner beim Mannchen stirkeren Schnauzenstreckung 
tiefer, in den Backenzaihnen aber ein wenig héher zu stehen. 

Bei der GréB8e von Libypithecus irgendeine rezente Gattung 
der Semnopithecinae von ihm abzuleiten, méchte ich schlieBlich 
nicht wagen. 

Oberkiefer B. 

Kin linkes Oberkieferstiick, das zusammen mit dem Schadel 
des Libypithecus sich fand, zeigt, wie aus den Figuren 2a, b auf 
Taf. VIII zu sehen ist, die Riickwand der Eckzahnalveole, die 
ganze Reihe der wohlerhaltenen aber bis auf den M 3 stark 

abgekauten Backenzihne, einen Teil der Gaumenflache, aufen 
den untersten Ansatz des Jochbogenfortsatzes und oben einen 
Abschnitt des Bodens der Nasenhéhle. Die MaBe der Zahne 
in mm sind folgende: 

1. Lange der Reihe der Backenzihne 35,2 
Bere ‘ eee eer bs sh op BO 
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3. Lange der, Reihe “der Mi) 2) Seen 
4 ss des P3455 0 a ee 
5 3 po RAN i Oe ie 
Ga bes pi Mbit 
Users gy M22 Sit ee 
Sas yo MBBS: ° Zi ee cee 
9s Breitéo +S PB es oe Oe ee 
10s 5 oe So a (Sr 
11 a eg Mk lel a 
1A woo MQ ie od aes ree 
13. M3 . eee 

Das Tier war demnach fast so groB wie Aulaxinuus florentinus 
Cochi aus dem Pliocin Toskanas und wohl kurzschnauzig; 

denn die P sind nicht nur durch Abkauung etwas breiter als 
lang und der M1 wenig langer als breit und kleiner als der 
gleich lange M 2 und M 38, die deutlich langer als breit sind, 
so daf in ungewéhnlicher Weise die Reihe der M fast dreimal 
so lang als die der P ist. Nach den Zahnformen handelt es 
sich unzweifelhaft um einen Semnopithecinen. Ks finden sich 
Querjoche auf den relativ hohen Kronen, der M 3 zeigt hinten 
und vorn neben seinen AuBenhéckern je ein deutliches Cingulum, 
am M 2 sind infolge von dessen Abkauung, ebenso wie hinten 
auf dem P 4, Schmelzinselchen vorhanden. Der Schmelz endlich 
ist glatt, und Nebenhidckerchen sind nicht zu sehen. Die 
Gaumenflache reichte wahrscheinlich bis hinter den M3, da erst 
neben dessen hinterer Wurzel der Rest eines Foramen palatinum 
zu sehen ist, und der Processus alveolaris ist relativ sehr hoch. 

Libypithecus Markgrafi ist etwas kleiner, sein Gaumen 
zwar auch lang, der Processus alveolaris aber niederer, auch 
kann sein P4 durch Abkauen keine Schmelzinsel erhalten, 
und das Cingulum vorn am M 3 und rechts auch hinten an 
ihm ist schwacher. Vor allem ist sein M 3 langer als der M 2, 
auch sind der M 1 und besonders die P relativ linger, so da8, 
wie meistens bei Semnopithecinae, die M-Reihe nur etwas tiber 
zweimal so lang als die der P ist. 

Bei Mesopithecus, der um ein Drittel kleiner ist, endet bei 
den 5 Miinchener Exemplaren der Gaumen schon am Hinterteile 
des M 3 und der Alveolarfortsatz ist nieder. Der M 1 ist 
etwas langer als breit, der M 3 kiirzer und schmaler als der 
M 2 und hat vorn ein nur schwaches, hinten meist kein Cingulum. 
Endlich ist seine M-Reihe etwas tiber zweimal so lang als 
die der P. 

Dolichopithecus ist nach Devrerer (1890) .erheblich gréBer 
und hat anscheinend einen niederen Alveolarfortsatz. Sein P 3 
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erscheint ungewoéhnlich gro’, die P sind relativ linger, die 
M sollen innen an der Talmiindung ein Héckerchen besitzen, 
und der M 3 ist zwar nach Figur 2a, Tafel 4 a. a. O. ahnlich, 
jedoch kiirzer als der M 2. 

Von sonstigen fossilen Semnopithecinae kennt man nur von 
Semnopithecus monspessulanus einen von SEGUENZA (1902, Taf. 5, 
Fig. 29—31) schlecht abgebildeten oberen Zahn, einen M 2, 
der viel kleiner ist. 

Bei drei Exemplaren von Colobus guereza ist der Gaumen 
auch lang und der Alveolarfortsatz hoch, aber die Reihe der 
M, die ein im buccalen Teil erweitertes Kronental haben, ist 
nur zweimal so lang als die Reihe der P. Das letztere gilt 
auch von 12 Hxemplaren von rezenten Semnopithecus, bei 
welchen iiberdies der M1 so lang oder wenig kirzer als der 
M 2, der M 2 so lang oder wenig langer als der M 3 ist, das 
Cingulum hinten am M 3 schwacher ist, der Gaumen endlich 
am Hinterteile des M 3 endet und fast stets nur einen niederen 
Alveolarfortsatz zeigt. 

Nach allem scheint auch dieser Rest nicht nur einer neuen 
Art, sondern einer neuen Gattung anzugehdren, ich tberlasse 
aber den Ruhm, einen so unvollstandigen Rest zu benennen, 
denjenigen, die den Mut haben, sogar auf einzelne Zahne neue 
Gattungen zu begriinden, trotz allem, was tiber Variabilitat der 
Zahne gerade in der Ordnung der Primaten infolge der zahl- 
reichen Vergleiche von Menschen- und Affenzahnen bekannt ist. 

All die so zufalligen und allermeist diirftigen Funde pliocaner 
Semnopithecinae gestatten natiirlich nicht, irgendwelche tier- 
geographischen Schliisse zu ziehen. Libypithecus und der be- 
schriebene Oberkiefer eines gréBeren kurzschnauzigen Semno- 
pithecinen aus dem Pliocin der nordéstlichen libyschen Wiiste 
beweisen einstweilen nur das eine, daf die Unterfamilie damals 
in Nordostafrika schon gut vertreten war, wie dies auch fir 
die siidliche Region Europas gilt. Jetzt leben nach ANDERSON 
(1902, S. 1) nérdlich des 20. Grades n. Br. und des 25. Grades 
6. L., also in Agypten und in den umgebenden Wiisten, tiber- 
haupt keine Affen, im Siiden nur die schon von den alten 
Agyptern abgebildeten Cynopithecinae Cercopithecus und Papio, 
in Nordwestafrika nur Jnuus; lediglich ein Semnopithecine: 
Colobus guereza Ripren reicht im Osten der Aathiopischen 
Region, in Abessinien, wenigstens an die Grenzen des igyptischen 
Sudans heran, wahrend andere Colobus-Arten erst im Uélle- 
Gebiete vorkommen. In Asien sind keine Semnopithecinae westlich 
von Indien und Kaschmir, wo sie bis 4000 m Meereshohe, also 
auch im kalten Klima, vorkommen, bekannt. Wie SCHLOSSERS 
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(1911) und meine Befunde beweisen, waren demnach einst die 
héheren Primaten in Nordafrika reicher vertreten als jetzt. Die 
Vermutung, die Forsyra Masor (1896, 8S. 436) schon vor 
langerer Zeit aussprach, die Cynopithecidae wie die anthropo- 
morphen Affen stammten aus Afrika, gewinnt so an Wahrschein- 
lichkeit. Wir stehen aber in bezug auf die einstigen Siugetier- 
faunen Afrikas noch ganz im Anfange unserer Forschungen, 
und selbst mit unserer jetzigen Kenuntnis der agyptischen tertiaéren 
Affen ist nur ein erster Schritt zu positivem Wissen getan. 

Literatur tiber die Geologie des Natrontales. 

Buanckennorn, M.: In dieser Zeitschr., Bd. 53, 1901, S. 310 ff., Zeitsehr. 
Ges. Erdkunde, Berlin 1902, S. 706 ff. und Sitz.-Ber. math. phys. 
Kl. kgl. bayer. Akad. Wiss., Minchen 1902, Bd. 32, S. 419 

Srromer, E.: In Abhandlung. Senckenberg. naturt, Ges., Frankfurt a. M. 
1905, Bd. 29,-S.. 77 i. 

2. Literatur tiber fossile Wirbeltiere aus dem Natrontale. 

Anprews, Cu.: A pliocene Vertebrate fauna from the Wadi Natrin, 
Egypt. Geolog. Magaz., London 1902, Dez. 4, Vol. 9, S. 438 ff. 

Dacaqun, Eve.: Die fossilen Schildkréten Agyptens. Geol. u. palaont. 
Abhandl., Jena 1912, N. F., Bd. 10, 8S. 52 ff. 

Reraca, A. v.: Schildkrétenreste aus dem igyptischen Tertiér. Abhandl. 
Senckenberg. naturf. Ges., Frankfurt a. M. 19038, Bd. 29, S. 47 ff. 

Stromer, E.: Wirbeltiere aus dem mittleren Plioein des Natrontales 
und einige subfossile und rezente Siugetierreste aus Agypten. 
Diese Zeitschr. Bd. 54, 1902, briefl. Mitteil., S. 108 ff 

Srromer, E.: Nematognathi aus dem Fajum und dem Natrontale in 
Agypten. N. Jahrb. f. Miner. usw., Stuttgart 1904, I, S. 2. 

Stromer, H.: Fossile Wirbeltierreste aus dem Uadi Faregh und Uadi 
Natrin in Agypten. Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges., Frankturt 
a. M. 1905, Bd. 29, 8S. 108 ff. 

Stuper, Tu.: Uber fossile Knochen vom Wadi Natrin, Unteragypten. 
Mitteil. Naturf. Ges., Bern 1898, S. 72 ff. 

3. Neuere Literatur iiber fossile Cynopithecidae. 

Anpverson, J.: Zoology of Egypt. Mammalia, 8. 1 ff. (Uber Mumien 
Agyptens mit Fig.). London 1902. 

Denincer, K.: Uber einen Affenkiefer aus den Kendengschichten von 
Java. Z.-Blatt f. Miner. usw., Stuttgart 1910, 5S. 1ff. 2 Fig. 
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tolosanus noy. spec., diluvial). 
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Hepiverr, A.: Uber den pliocinen Affen des Heppenloches. N. Jahrb. 
f. Miner. usw., Stuttgart 1891, I, S. 167 ff, 1 Taf. (Bezahnte Ober- 
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Wiirttembergs.) 
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di Ribolla. Atti Soc. toscan. sci. natur., Pisa 1907, Mem. Vol. 32, 
5.5 ff., 1 Taf. (Bezahnte Kiefer von Oreopithecus Bambolii Gury. 
aus dem Obermiocin Toskanas.) 

Osporn, H. F.: The age of Mammals, New York 1910, 8. 307 ff. (Be- 
merkungen iber europiische pliocine Affen.) 

Picrim, G. C.: Notices on new mammalian genera and species from 
the tertiaries of India. Records geol. Survey India, Calcutta 1910, 
Vol. 40, 5. 63 ff. (Vorlaufige Bemerkungen tiber Zahne und Gebif- 
reste von Sivapithecus nov. gen. nov. spec., Dryopithecus nov spec. 
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Pomet, A.: Singe et Homme. Monogr. paléont. carte géol. de PAlgerie, 
Nr. 12, Alger 1896, 8. 1 ff., 2 Taf. (Nur Extremitaitenknochen von 
Macacus trarensis =proinuus nov. spec. aus quartirem Phosphat 
von Traras bei Ain Mafta in Algier.) 

htrsror1, G.: Le scimmie fossili italiane. Boll. R. comit. geol., Roma 1890, 
5. 1ff., 2Taf. (Gebibreste und Zahne von Oreopithecus Bambolii Gurv. 
aus dem Obermiocin Toskanas, von Semnopithecus cfr. monspessulanus 
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florentinus Cochi aus dem Oberpliocin des oberen Arnotales.) 

Scutosser, M.: Die Affen, Lemuren etc. des europiischen Tertiirs. Beitr. 
Palaont. Osterr.usw , Wien 1887, Bd.6. 5.16 ff. (Kritische Zusammen- 
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Parapithecus Fraasi noy. gen. nov. spec. und Moeripithecus Markgrapi 
noy. gen. noy. spec, fragliche Vorliufer der Cynopithecidae.) 
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1902 und 1908, Vol. 21, S. 147 ff., 1 Taf. und Vol. 26, S. 92 ff., 1 Taf. 
(Bezahnte Kieferstiickchen und Zaihne von Semnopithecus monspessu- 
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2. Raubtiere. 

Die diirftigen Raubtier-Reste vom Garet el Muluk und 
Fundort C des Natrontales, die ich in den Abhandlungen der 
Senkenbergischen Gesellschaft Bd. 29, 1905, 5. 121, 122 nur kurz 
beschrieb, um glicklicheren Findern Hinweise zu geben, haben 
leider trotz der ausgiebigen Ausgrabungen nur einen sehr ge- 
ringen Zuwachs erhalten. Da so die Hoffnung auf gute Kennt- 
nisse jungtertiarer Raubtiere Agyptens fiir absehbare Zeit ver- 
nichtet erscheint, wenn nicht Funde an bisher unbekannten 

Orten, jvielleicht auch Grabungen am Profil C neues Material 
ergeben, so bleibt nichts tibrig, als aus den sparlichen vor- 
liegenden Resten moéglichst viel zu machen. Herrn Dr. DREVERMANN 
habe ich dabei fiir erneute Uberlassung des Materials des 
Senckenbergischen Museums zu danken. 

Pristiphoca aff. occttana P. GERVAIS. 

(Taf. IX, Fig. 2a, b und Fig. 3.) 

Das von mir (1905, 8. 121, Taf. 20, Fig. 10) schon kurz be- 
schriebene Unterkieferstiick vom Garet el Muluk ist natiirlich 
zunachst mit dem einzigen jetzt im Mittelmeergebiet lebenden 
Phociden Monachus albiventer Bopp. zu vergleichen, umsomehr, 
als diese Form in relativ vollstandigen Resten von UGoLini 
(1902) aus dem Pliociin Toscanas beschrieben ist. Leider fehlen 
unter letzteren Teile des Unterkiefers fast véllig und die rezenten 
Vertreter sind so selten, daB ich weder aus dem hiesigen noch 
aus dem Stuttgarter oder Frankfurter Museum Vergleichsmaterial 
erhalten konnte. Durch die Giite Herrn Direktors LORENz von 
Lisurnaus und Herrn Dr. K. Toxprs erhielt ich aber aus dem 
Wiener Hofmuseum von der Siidkiiste Kretas stammende Unter- 
kiefer. Wahrend der zweite Backenzahn in der Gréfe kaum, 
in der Form fast nur dadurch abweicht, da’ er auBen weniger 
runzelig, innen am Cingulum gleichmaBiger konvex ist und eine 
dickere vordere Wurzel hat, und wahrend der Abstand von 
ihm bis zur vorderen Wurzel des letzten Backenzahnes sowie 
die Stellung der Zahne genau die gleiche ist, weicht der Kiefer 
darin stark ab, da seine Symphyse bis unter die vordere 
Wurzel des dritten Backenzahnes reicht und da er dicker 
(iiber 16 mm) und iiber 35 mm hoch ist. Bei meinem Stiick 
endet die Symphyse ein wenig weiter vorn, und vor allem ist 
der Kiefer viel niedriger und speziell am zweiten Backenzahn 
innen nicht fiir die Symphyse verdickt. 

Zu anderen rezenten Pinnipedia bestehen auch kaum nahere 
Beziehungen, und von fossilen ist iiberhaupt auffallend wenig 
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und speziell von Unterkiefern nur ganz selten etwas gefunden 
worden, wie aus TouLas (1898) sorgfaltiger Zusammenstellung 
ersichtlich ist. 

Der Unterkiefer von Palaeophoca Nysti van BENEDEN (1877, 
Taf. 10, Fig. 1—5) aus dem Pliocaén Antwerpens gleicht in seiner 
GréBe und Form sehr dem von Monachus albiventer. Das 
schlecht erhaltene hintere Unterkieferstiick,welches gleichfalls rela- 
tiv hoch ist, und die wohl dazu gehorigen mit mehreren Neben- 
spitzen versehenen Backenzahne von Phoca rugosidens OWEN, die 
Apams (1879, 8. 524, Taf. 25, Fig. 1, 2) und Cooke (1895, S. 215) 
aus dem Miocin Maltas beschrieben, unterscheiden sich eben- 
falls deutlich von meinem Stiick. Dagegen ist der Unterkiefer 
yon Pristiphoca occitana P. Gervais (1859, S. 272 bis 273, Taf. 82, 
Fig. 4, 4a) aus dem Pliocéin von Montpellier, den ich auch 
nach einem Gipsabgu8 in der hiesigen paliontologischen 
Sammlung vergleichen kann, meinem Stiick in allem Wesent- 
lichen gleich. Er ist nur ganz wenig kleiner, innen platter, 
auBen mit anders verteilten Foramina mentalia versehen, und 

der zweite, aufen ebenfalls runzelige Backenzahn ist basal 
innen nicht so verbreitert und sein Cingulum vorn und hinten 
schwacher; endlich war bei meinem Stiick fiir den vordersten 

Backenzahn wohl weniger Platz vorhanden als bei jenem, denn 

seine Kckzahnalveole ist unter dem zweiten schon sehr groB. 
Die Unterschiede sind also so gering, daB man mein Stiick bei 
dem jetzigen Stand des Wissens zu dem gleichaltrigen Genus 
stellen mu8 und im Zweifel sein kann, ob eine neue Art vorliegt. 
Denn speziell bei den Zihnen von Robben ist eine ziemlich 
groke Variabilitét anzunehmen, da sie in Reduktion begriffene 
Organe sind. 

Von Monachus albiventer unterscheidet sich Gervais’ voll- 
standigeres Original iibrigens in den Zahnen fast gar nicht, in 
der etwas kirzeren Symphyse, in der anscheinend geringeren 
Hohe sowie in dem sehr langsam ansteigenden Vorderrand des 
Kronfortsatzes und hauptsachlich in der grofen Schlankheit 
des Kieferastes aber sehr deutlich. 

Ob der kleine Eckzahn vom gleichen Fundort, den ich in 
Fig. 3 abbilde, als unterer rechter Milcheckzahn zu derselben 
Art gehért wie das Kieferstiick, kann ich nicht entscheiden. Er 
hat eine verhaltnismaBig lange und spitz zulaufende, innen platte 
Wurzel und eine stark aufgebogene, innen und aufen konvexe, 
vorn und hinten aber kantige Krone, und die vordere Kante 

biegt sich, unten starker werdend, nach hinten auBen. 
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Lutra libyca nov. spec. 

(Taf. IX, Fig. la—c.) 

Kin linker Unterkiefer, dem das Vorderende bis hinter die 

lickzahn-Alveole, die Krone des M 2 und der gréSte Teil des 
Kronfortsatzes fehlt, ist im iibrigen, speziell auch in seinen 
etwas abgekauten Backenzihnen vorziiglich erhalten. 

Das Hintereck seines Unterrandes ist kurz, die Masseter- 
Grube nach vorn zu verflacht, unten aber von einer sehr 
scharfen, nach auBen vorspringenden Kante begrenzt, und der 
Kieferunterrand ist hier unten abgeplattet, davor etwas konvex. 
Der Vorderrand des Kronfortsatzes erhebt sich sehr steil un- 
mittelbar hinter dem M 2, dessen Alveolenrand nach innen 
konvex vorspringt, wihrend auBen neben ihm eine bis 4 mm 
breite Flache vorn am Kronfortsatz nach vorn und etwas auBen, 
weniger nach oben sieht. Das Foramen dentale inferius liegt 
kaum unter dem Niveau des Kieferoberrandes, das untere 
Symphysenende unter dem P 3, von den Foramina mentalia 
hegt eines unter dem P 4, zwei unter und hinter dem P 2, 
endlich ist der Kiefer relativ hoch, namlich unter dem M 1 
héher als dieser lang ist. 

Die drei P, wohl auch der M 1 sind zweiwurzelig, der M 2 
aber ist einwurzelig und etwas schriig nach vorn geneigt, offen- 
bar in Reduktion. Der Schmelz ist glatt, ein Cingulum hinten 
am P 2—4 deutlich, vorn schwach, innen und auSen am P 3 und 
P 4 nur angedeutet. Der P 4 hat den Umrif eines schmalen 
Langsovales und besitzt eine maSig hohe Spitze mit einem 
Hoéckerchen tiber der Mitte ihres Hinterrandes und mit der 
Andeutung eines Hiéckerchens auf ihrer Innenseite. Der M 1 
ist wie der P 4 doppelt so lang als breit, aber tiber anderthalb- 
mal so lang als er und hat seine gréSte Breite in der Vorder- 
halfte des Talonid. Dieses ist kiirzer als der Vorderteil des 
Zahnes, schiisself6rmig und niedrig, und sein Rand besitzt 
hinten und besonders au8en ein Héckerchen. Der Vorderhécker 
des Zahnes ist schmal und aufen mit einem schwachen Cin- 
gulum versehen und war vor der Abkauung kaum niederer als 
der AufSenhicker, dessen steile Hinterseite unten eine scharfe 
steile Kante besitzt. Der hinten platte, innen gewélbte Innen- 
hécker endlich ist ein wenig kleiner und erhebt sich innen 
kaum hinter jenem. 

Die Ma8e in mm sind folgende: 
1. P 2 Vorderrand bis Kieferende: =. >>) oye 
eee , M 2 Hinterrand ungefahr 32,5 
B7-°P 2 bis "Pay ee ee 
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Peeeetaand M2 es eee Cy. . | ungefahr 15 
5. Lange des P 4 7,2 
6. 2 eM Be Se ce 11,6 
t & » talon des M 1 4 
8. Breite des P 4 a5 
= . Peare eh tn 25 tae 6 

10. Hohe des P 4 und M1. 5 
11. Kieferhéhe unter dem P 3 2 Cae ee. 

12. : , M 1 Hinterende 13 n PD 7 

Die Unterschiede des Kiefers von denen der gewéhnlichen 
Fischotter sind so gering, da8 es sich ziemlich sicher um den 
Angehérigen der Gattung Jutra handelt. Von _ rezenten 
stehen mir zum Vergleich au8er zahlreichen Unterkiefern von 
Lutra lutra L., wohl aus Deutschland, je eimer von ZL. leptonyx 

-Horsr. aus Sumatra, von L. canadensis KERR aus Nordamerika 
und von L. paranensis ReNGG. aus Brasilien und je zwei von 
L. brasiliensis Zium. (Sambachii Gray) aus Siidamerika  so- 
wie von LL. inunguis F. Cuvier aus Kapland und Kamerun 
zur Verfiigung. Alle sind deutlich bis etwas griBer, ihr 
Kiefer hat nie eine so breite Flache neben dem M 2, und ihr 
M 1 ist linger als der Kiefer unter ihm hoch, nur bei L. inwn- 
guis ebenso lang. Die relativ grofe Lange des M 1 ist durch 
die gréSere seines Talonid bedingt, das meist die Halfte der 
Zahnlange mift, hoher ist und fast nie ein Hoéckerchen am 
Hinterrand zeigt. Der AuBenhécker des M 1 besitzt in der 
Regel hinten unten ein kleines Eckchen, und der Vorderhicker 
ist gewGhnlich dicker. Abgesehen von diesen Unterschieden 
ist der Kiefer von L. paranensis am Abhnlichsten. 

Die Unterschiede von allen L.-lutra-Kiefern machen es so 
gut wie sicher, da8 unser Stiick auch von JL. angustifrons 
Laraste der Atlaslinder in gleicher Weise abweicht. Denn 
diese Art wird von den neueren Autoren wohl mit Recht nicht 
von jener getrennt, weil Larasre (1885, 8. 168) als Unterschied 
auBer der Kiirze des Schwanzes nur die Schmalheit des 
Schadels in der Augenregion angab, ein Merkmal, das bei den 
mir yorliegenden Schideln von JL. lutra stark variiert. Die 
fossilen Lutra-Arten sind meistens noch sehr unyollkommen 
bekannt, so daB L. clairmoniensis Crozer, L. Bravardi P. Ger- 
vais, L. Campanii Menecu. und L. sivalensis Fac. et CAUTLEY 
nicht in Unterkiefern vertreten, also nicht vergleichbar sind. 
Von den iibrigen unterscheiden sich L. dubia Buarnv. (1864) von 
Sansans, LL. bathygnathus Lyp. (1884) aus den Siwaliks, 
L. hessica Lyp. (1890) von Eppelsheim und L. brachygnathus 
SCHLOSSER (1903) aus Nordchina auBer in andern Merkmalen 
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schon durch ihre betrachtliche GréBe; erstere drei haben aber 

auch einen relativ hohen Unterkiefer und alle ein nicht sehr 
langes Talonid des M 1. 

Am nachsten scheint nach LypEKKER (1884, 8. 192 bis 193, 
Taf. 27, Fig. 2, 2a) L. palaeindica Fauc. et CaurLey zu stehen. 
Der Kiefer hat aber keine so scharfe Kante unter der Masseter- 
Grube und keine Flache nehen dem M 2, ist niederer und vorn 
auffillig stark nach oben gebogen, auch hat der allein er- 
haltene abgekaute M 1 zwar anscheinend eiu Ahnliches Talo- 
nid, aber eine breitere Vorderpartie. 

Von den iibrigen europaischen Resten ist L. affinis P. 
GERVAIS (1859, 8S. 344) aus dem Pliocén von Montpellier nur 
ganz kurz beschrieben und danach in der ein wenig geringeren 
Griéfe sowie in der Kiirze des M 1 und seines Talonids dem 
vorliegenden Stiick ganz ahnlich, soll aber einen geraderen 
Unterrand als L. lutra haben. Das Unterkieferstiick mit 
P 2—M 1 aus dem Obermiocain von Grive-St.-Alban, auf das 
Finnor (1881, 8. 59 ff., Taf. 4, Fig. 20—22) L. Lorteti grindete, 
ist auch eben kleiner und relativ hoch, es soll aber ein P 1 vor- 
handen sein; der P 4 ist hoch und sein Hinterrand einfach, der 
M 1 niederer, relativ langer und schmaler und sein Vorder- 
hécker niederer sowie sein Talonid kleiner. Die gleichalte- 
rigen unteren P 4 und M 1 von Giinzburg, die ScuLosser (1887, 
S. 123, Taf. 8, Fig. 29, 36, 39, 40) dazu rechnete, kann ich nach 
Vergleich der hier befindlichen Originale unméglich zu dieser 
Art, ja kaum zu Lutra stellen; denn das Talonid des M 1 ist 
nicht schiisself6rmig und noch kleiner, der Innenhécker klein 
und etwas hinter dem duferen gelegen, und der P 4 besitzt 
hinten unten eine so hohe Spitze, wie ich sie bei Lutra iiber- 
haupt nie sah. 

Der Unterkiefer von Lutra oppoliensis WEGNER (1913, 8. 231, 
Taf. 12, Fig. 10, 11) aus dem Obermiociin von Oberschlesien 

unterscheidet sich durch die gleichmafige Kriimmung seines 
Unterrandes, seine relativ geringere Hohe und die abweichenden 
Proportionen seiner Backenzihne. 

Das Unterkieferstiick mit M 1 aus dem Red Crag Eng- 
lands, das. KE. T. Newron (1890, S. 444 ff, Taf. 18, Fig. 1) za 
L. dubia Buarxyv. rechnete, gleicht in der GréBe ZL. lutra, in der 
relativen Héhe aber dem vorliegenden. Sein M 1 hat aber 
vorn auBen einen konvexen Umrif8, einen innen platteren und 
zuriickgeriickten Innenhécker und ein héheres und _ langeres 
Talonid. Der rechte untere M 1 aus dem Norwich Crag 
endlich, das Original von L. Reevei Newron (1890, S. 446, 
Taf. 18, Fig. 2) gleicht am meisten dem von L. capensis und 
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ist in seinen Proportionen, den niederen Hockern und dem 
eroBen Talonid véllig von meinem Stiick verschieden. 

Dieses ist nach allem der Vertreter einer neuen Art, die ich 
Lutra libyca nenne, und die sich auSer durch die auf S. 364 
erwahnten Merkmale des M 1 vor allem durch die Flache 
neben dem M 2 ausgzeichnet. Die relativ geringe GréBe des 
Talonid und die Hohe des Kiefers aber hat sie mit manchen 
fossilen Formen gegeniiber rezenten gemein. 

Die Oberhalfte einer linken Ulna von dem Fundorte © 
des Natrontales, die ich (1905, 8. 121) zu Lutra rechnete, ist 
zu gro, um zu der neuen Art zu gehéren, und 1aBt sich bei 
ihrer Erhaltung nicht einmal ganz sicher zu Dutra zihlen, und 
der ebenda erwahnte Unterkieferrest gehdrt sicher nicht zu 
der Gattung. 

Hyaenide 

(Taf. IX, Fig. 5). 
Bei naherem Vergleich des 1905, S. 121 von mir mit Vor- 

behalt einem Caniden zugeschriebenen Oberendes einer rechten 
Ulna vom Garet el Muluk mit der von Hunden und Hyinen, 
speziell mit Hyaenea siriata aus Agypten komme ich zu der 
Uberzeugung, daB es zu einem Hyaeniden gehirt, da es sich von 
jener kaum in der GréBe und nur in der geringeren Dicke 
der Hinterseite des Olecranon-Endes unterscheidet. Gegen- 
tiber Canidae hat das kurze Olecranon einen geraden statt 
eines konkaven Vorderrandes, die Gelenkfacette fiir den Ra- 
dius ist fiuBerst schmal, und die innen am Schaft hinter der 
Fossa sigmoidea beginnende Lingskante fiir den tiefen Zehen- 
beuger (Musculus flexor digitorum profundus) liegt nicht dicht 
an dieser Gelenkfacette, sondern in einigem Abstande yon ihr. 

Machaerodus aff. aphanistus Kaur 

(Taf. IX, Fig. 4a—c). 

Zu meiner Beschreibung und Abbildung des linken Unter- 
kieferstiickes vom Garet el Muluk (1905, S. 122, Taf. 20, 
Fig. 9) ist nur wenig nachzutragen. Infolge des Fehlens der 
Vorderwande ihrer Alveolen 1aBt sich die relative und abso- 
lute GréBe der drei J und des C leider nicht genau feststellen, 
nur waren sie sicher dicht aneimander gedringt, und die 
Kante des Diastemas, die etwas nach innen zu konvex ist und 
sich nach hinten stark senkt, ist so lang, daf der obere C ge- 
wiB sehr groB war. Es braucht deshalb aber nicht der Kiefer 
eines Mannchens vorzuliegen, denn bei den jetzigen Felinae 
sind die weiblichen Tiere, die bei Liéwen angriffslustiger sind 
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(Schillings 1910, S. 173), anscheinend nicht mit schwacheren 
Eckzihnen versehen als die mannlichen. Die Symphyse ist 
sehr kurz und der Kiefer-Unterrand fast gerade, doch ragt yon 
seiner Aufenseite der charakteristische Fortsatz ziemlich weit 
abwirts, wobei sein sehr schraiger gerader Hinterrand schon 
unter dem P 3 beginnt. 

Unter den altweltlichen, meist sehr diirftigen Machae- 
rodus-Resten hat sich nach dem Vorgange von SCHLOSSER 
(1887, S. 435 ff.) und Fasriyt (1890) BouLe (1901) bemiiht, 
Ordnung zu schaffen, wobei er aber leider fast nur die oberen 
Eekzihne beriicksichtigte. Deshalb lohnt es sich wohl, die 
beschriebenen Unterkiefervorderhalften mit meinem Stiick zu 
vergleichen. 

Von dem aus diluvialen Hoéhlenablagerungen Europas be- 
kannten M. latidens Owen sind leider nur Zihne beschrieben, 
obwohl z. B. in Hundsheim in Niederésterreich nach FREUDEN- 
BERG (1908, S. 206, 207) vollstandigere Reste gefunden wurden. 
Auch M. horridus ScHLosser (1903, S$. 37) aus dem Pliocan (?) 
Chinas ist nur in einzelnen Zahnen bekannt und nach der 
GréBe des unteren P 4 (25—27 mm) so groB8 wie meine Form. 
M. sivalensis FALCONER et CAurLey aus den Siwalik-Schichten 
des Punjab unterscheidet sich aber nach den von LYDEKKER 
(1884, S. 335, Textfig. und Taf. 44, Fig. 4) beschriebenen 
Unterkiefern deutlich von ihr. Denn der Kiefer ist unter dem 
P 3 zwar ziemlich gleich nieder und das Kinn vertikal, aber 
der viel steilere Hinterrand seines unteren Fortsatzes beginnt 
vor dem kleinen P 3, das Diastema ist kiirzer und mehr bori- 
zontal und auch der P 4 kiirzer. Der Unterkiefer von M. pa- 
laeindicus Bose (1880, 8. 125, Taf. 6, Fig. 1—4 und LypEKKER 
1884, S. 341, 342, Taf. 48, Fig. 8) aus den gleichen Schichten 
ist in GréBe und Form meinem Stiick sehr fhnlich. Das 
Diastema ist aber ktirzer als der P 3 und P 4 zusammen oder 
als die Kieferhdhe vor dem P 3, wobei allerdings die relativ 
erdBere Kieferhdhe und bedeutendere Liinge des P 3 dieser 
Art zu beachten ist. indlich fehlt das Foramen mentale 
unter dem P 3, der untere Kinnfortsatz ist niederer und vorn 
unten mehr abgerundet, und die Kinnbreite ist ein wenig 
ordBer. 

M. nestianus Fasrini (1890, 8. 39 ff, Taf. 6, Fig. 7) aus 
dem oberen Arnotal Toskanas unterscheidet sich wiederum 
leicht durch den fiir die Gattung ganz ungewoéhnlichen Ab- 
stand des P 3 und P 4, durch das kiirzere und weniger nach 
vorn steigende vordere Diastema und das nicht so steile Kinn. 
M. crenatidens Fasrini (1890, 8. 30 ff, Taf. 5, Fig. 4 und 6, 
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Fig. 5) verdriickte Kiefer vom gleichen Fundort, wozu auch 
ein Unterkieferstiick aus dem Forest Bed von Suffolk gehért 
(BAcKHOUSE 1886, S. 309 ff., Taf. 10, Fig. 1, 2) ist in GroBe 
und Form wiederum meinem Stiick nicht suahalell aber das 
Kinn ist nicht so steil, das Diastema kiirzer, obwohl bei dem 
Kiefer yon Suffolk ae P 3 fehlt, endlich Aner der P 4 em 
wenig kiirzer und nach dem Suffolker Rest das Kinn breiter. 

Bei MM. cultridens Cuvier (= megathereon BRAvaARD) aus 
dem Ober-Pliociin der Auvergne und des Arnotales ist nach 

dem von Crozet et Jopert (1828, 8. 200, Chats, Taf. 1, Fig. 1) 
abgebildeten bezahnten Ast das Kinn zwar auch steil, sein un- 
terer Fortsatz aber héher, kiirzer und hinten steilrandig, das 
Diastema viel kiirzer und der P 8 relativ langer. 

M. Schlosseri WeirHoFER yon Pikermi ist nach BouLe 
(1901, S. 569) mit MV. orienta/is Wr1rHoFER von Maragha und 
Felis ogygia Kate von Eppelsheim identisch und eine Felis- 

Art, was mit der von unserer véllig abweichenden Form des 
Unterkiefers iibereinstimmt. Endlich gehért nach Boule 
(1901, 8. 557) zu MM. aphanistus Kavup von Eppelsheim das 
schéne hier befindliche Schnauzenstiick des MM. leoninus Roru 
et WAGNER (1854, S. 30 ff., Taf. 9, Fig. 4) von Pikermi. Da- 
nach gleicht diese Art im Diastema, dem fast ebenso niederen 
Kieferast, im Besitz eines Foramen mentale auch unter dem 
P 3, in der Steilheit des Kinnes und in der GriBe meinem 

Stiick. Wenn der P 3 relativ viel langer ist, so scheint das 
keine groBe Bedeutung zu haben, deun nach Gaupry (1862, 
S. 109) ist er bei einem Stiick nur 18 mm lang und 66 mm 
hinter dem Kinn gelegen. Dieser Zahn ist eben bei Machae- 
rodus in Reduktion begriffen (Matrnew 1910, 8. 294), und der- 
artige Organe pflegen in GréSe und Form stark variabel zu 
sein. Hin weiterer Unterschied scheint aber in dem Kinn- 
fortsatz zu legen, der bei allerdings sehr diirftiger Erhaltung 
bei J. aphanistus erheblich kleiner war als bei meinem Stiick, 
und dessen Hinterrand jedenfalls erst vor dem P 3. begann. 

Schluf8. 

So diirftig die beschriebenen Reste sind, so bieten sie doch 
als die ersten von jungtertidiren Raubtieren Agyptens Interesse. 
Wiahrend jetzt im dortigen Nil auffilligerweise Fischotter 
fehlen'), ist nunmehr das einstige Vorkommen der Gattung Lutra 

2) wine Stelle in Herodots Euterpe (Buch 2, Kap. 67) wurde so 
tibersetzt, daf danach im alten Agypten der Fischotter heilig war; 
diese Annahme ist aber durch keine Funde oder sonstige Berichte be- 
statigt (Ketter, O.: Die antike Tierwelt, Leipzig 1909, Bd. 1, 8S. 173). 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 24 
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erwiesen, Machaerodus aber ist tiberhaupt der erste bekannte 
Vertreter der Unterfamilie aus Afrika. Bei seiner Ahnlichkeit 
mit M. aphanistus Kaur, der im Unterpliocin EKuropas weit ver- 
breitet war, kénnte er wohl von dieser ein wenig kleineren Art 
stammen, bei der Diirftigkeit der vergleichbaren Reste und dem 
ganzen Stand unserer Kenntnisse iiber altweltliche Machaerodontinae 
la8t sich aber nur diese Vermutung 4uBern. Der Hyaenide, 
Lutra und Machaerodus, auch Pristiphoca sprechen tibrigens fiir 
einen Zusammenhang Agyptens mit dem pliocinen Europa und 
wohl auch Asien. 

Was endlich Machaerodus speziell anlangt, so hat Gray 
(Proc. zool. Soc. London 1867, S. 265) auf die Ahnlichkeit von 
Felis nebulosus Grirrird (= macroscelis Horsr. = brachyurus 
Smirn) mit Smilodon, also mit Machaerodontinae hingewiesen. 
Sie besteht tatsachlich in der Vorderflaiche des Kinnes, der 
héheren Lage der Alveolen der unteren Vorderzihne gegeniiber 
den Backzahnen und in der GréBe des hinten kantigen oberen 
Kckzahns, aber der untere Eckzahn ist relativ gréSer als bei 
Machaerodontinae, und in der sonstigen Form des Unterkiefers, 
in der Schadelbasis usw. sind diese rezenten Formen, die vom 
Himalaya bis Java und Formosa verbreitet sind, eulee Felinae, 
Verwandte des Serval und Ozelot. 

Das vollstindige Aussterben der Machaerodontinae wurde 
nun von DépERLEIN (1888, S. 396) und anderen damit begriindet, 
daB die zuletzt tibermaBige VergréBerung der oberen Eckzahne 
sie beim Fressen hinderte. Marrnew (1910, 8. 306 bis 307), 
der zu beweisen suchte, daB die Tiere das Maul entsprechend 
weit aufreiBen konnten, hat das meiner Ansicht nach mit Recht 

bestritten. Ich méchte nimlich hinzufiigen, da8 jedenfalls ein 
Hindernis beim Fressen nicht bestand; denn die im Gebi so 
ahnlichen Katzen nehmen die Nahrung nicht vor, sondern hinter 
den Eckzaihnen in das Maul und schneiden mit ihren Backen- 
zihnen wie mit einer Scheere Stiicke davon ab, die sie ver- 
schlingen. Das konnten die Machaerodontinae selbst mit riesigen 
Eekzihnen genau so gut tun. Marruew (a. a. O.) meinte nun, 
die groBen oberen Eckzihne seien eine Anpassung an das Leben — 
von den im Tertiiir so haufigen Pachydermen gewesen, zu deren 
Niederreifen und Zerfleischen sie dienten, und mit deren Riick- 

gang hange der Niedergang der, Machaerodontinae zusammen. 
Er iibersah dabei, da8 durch meinen Fund das einstige Vor- 
handensein der Sabelzihner auch in Afrika erwiesen ist, wo 

sie wohl auch noch in stidlicheren Gegenden nachgewiesen 
werden. Dort ist ihre angebliche Hauptnahrung, Nashérner, 
Elefanten, Flu8pferde und Suidae, noch heute reichlich vertreten 
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und deshalb nicht einzuschen, warum sie auch hier sowie in 
Vorder-Indien ausstarben, wo tiberdies auch nicht Klima-Ande- 

rungen, ein starker Temperatur-Riickgang wie am Ende des 
Pliocans in Europa, sie verdringt haben kénnen. Jedenfalls wire 
wichtig, Genaueres tiber die Lebensweise der oben genannten 
Felinae, die im Gebif ihnen am dbnlichsten sind, zu erkunden, 
wenn ich auch nicht glaube, daf damit die so schwierige Frage 
nach den Griinden des Aussterbens der Siibelziihner eine Lisung 
erfahrt. Da8B sie nicht durch den Menschen der diluvialen Stein- 

zeit ausgerottet wurden, hat neuerdings Diener (1912, S. 215, 
219 und 224) tiberzeugend nachgewiesen, ihr Verschwinden 
erscheint also noch ziemlich riatselhaft. 
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7. Beitrige zur Kenntnis der alttertidéren 

Evertebraten-Fauna Agyptens. 

Von Herrn R. v. KLEBELSBERG in Miinchen. 

Von seiner letzten igyptischen Reise (Winter 1910/11) 
hat Herr Srromer vy. Rercuenpacn neben der sonstigen pali- 
ontologischen Ausbeute auch einige Kollektionen alttertiirer 
Kivertebraten mitgebracht, die er mir zur Bearbeitung tibergab. 
Die Aufsammlungen erfolgten zwar nur gelegentlich und z. T. 
fliichtig, da sie aber teils Spezies enthalten, welche fiir die be- 
treffenden Fundorte neu sind, teils fiir einzelne Gebiete einen 
besseren Nachweis der entsprechenden Schichten gestatten als 
er bisher méglich war, sind die Bestimmungen vielleicht der 
Mitteilung wert, wenn schon sie nichts prinzipiell oder wesent- 
lich Neues bringen. Die beztiglichen geologischen Daten wurden 
mir von Herrn v. STROMER in entgegenkommendster Weise zur 
Verfiigung gestellt. 

Die Fossilien stammen aus fiinf verschiedenen Haupt- 
gebieten; einmal dem Mokattam bei Kairo, dann von der Héhe 
Kibli el Ahram siidlich der Gise-Pyramiden (siidwestlich von 
Kairo), aus der Gegend des Gebel Homra es Schaijebin (ést- 
liches Nil-Ufer gegeniiber Aschment), dem Wadi Rajan und 
Bahr el Uah; letztere beiden Gebiete durchwanderte v. SrROMER 

zweimal (hin und zuriick) gelegentlich seines Besuches der 
Oase Baharije von Fajim aus. Im Anschluf soll noch ein 
Fund des Sammlers MArkGrar aus dem Bereiche des Kertn- 
Sees (Fajum) mitgeteilt werden. Alles erwahnte Fossilmaterial 
befindet sich in der Kgl. Bayrischen Palaontologischen Staats- 
sammlung zu Miinchen. 

Am Mokattam bei Kairo lieferte die tiefste aufgeschlossene 
Stufe, der Steinbruch bei der altbekannten Lokalitat Gamia 
Tingije (Grabmoschee; vgl. u. a. ScHWEINFURTH 1883, 5. 733, 
Stufe Ale, Loc. XII; BLANcKENHORN 1900, 8. 419°), eine Faunula, 
die neben eenainalbenen Vorkommnissen, wie 

Cidaris cf. Itala LAUBE eneiecelley 
Porocidaris Schmiedelii Mtnsr. Gn Menge), 
Ostrea (Gryphaea) spez. aus der Gruppe der G. pharaonum 

OppxH. (mehrfach), 

') Literatur-Verzeichnis am SchluB. 
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Fistulana ct. Aegyptiaca (May.-Eym.) Opps. (mehrfach), 
Calyptraea spez. indet. (3 Steinkerne), 
Natica longa BEL. (3 Steinkerne), 
Turbinella frequens May.-Eym. (1 Ex.), 
Ranina Bittneri LOERENTHEY (1 Ex.), 
Lobocarcinus Paulino - Wiirttembergensis H. v. MEYER 

(mehrfach), 
Palaeocarpilius simplex StouiczKa (2 Ex.), 

Pe macrocheilus DrsmM. (mehrfach), 

Cancer Fraasi LOERENTHEY (1 Ex.), 
zwei Gastropodenspezies enthielt, welche fiir das Agyptische 
Tertiir neu erscheinen: 

Capulus Dubusi Cossm. et Piss. (1 Ex.; s. die palaontolog. 
Bemerkung im Anhang), 

Pirula tricarinata Lx. (1 Ex.; s. palaontolog. Bemerkung). 
Als Vertreter von Fistulana cf. Aegyptiaca (MAy.-Eym.) Oppx. 

wurden zylindrische Gebilde von 7—12 mm Durchmesser an- 
gesprochen, die nach Form und Skulptur am besten mit den 
Roéhren dieser Bohrmuschel zu vergleichen sind!). Natica longa 
Bett. ist der Name fiir jene Steinkerne, die das Urbild des 
Ammonshorns vorstellen sollen (vgl. Fourrnau 1899, 5. 12). 
Die vertikale Verteilung der Faunula betreffend, treten die 
Krabben in unteren Lagen des Steinbruchs auf, die Bohrmuschel- 
rohren und der GroBteil der iibrigen Spezies in oberen; den 
Oberrand bildet eine Bank mit Nummulites Gizehensis; aus 

letzterer stammt die Ostrea (Gryphaea). 

Von der als Fossilfundstatte gleichfalls schon bekannten 
Lokalitat Kibli el Ahram (vgl. BLANcKENHORN 1902, S. 375; 
Profil) und zwar aus einer Mergelschicht nahe unter dem Gipfel 
hegen vor: 

“Spondylus Aegyptiacus Newron (1 kleines Ex.), 
Ostrea spez. aus der Gruppe der O. Reili Fraas (mehrere 

Bruchstiicke), 

*Scalaria (Acrilla) nilotica Ovpu. (1 Ex.), 
Mesalia Locardi Cossm. (mehrere Ex.), 
Rimella cf. duplicicosta Cossm. (1 Ex.). 

Die mit * bezeichneten Arten erscheinen fiir das Fundgebiet 
(im weiteren Sinne) neu. Ein Urteil, ob die Schicht dem unteren 
oder oberen Mokattam angehdért, lassen die Formen nicht zu; 
BLANCKENHORN schlieBt aus stratigraphischen Griinden auf Ober- 
Mokattam- Alter. 

") Nicht zu verwechseln mit den pliocinen Pholas-Bohrléchern. 
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Die Funde aus.der Gegend des Gebel Homra es 
Schaijebtn (vgl. BLANcKENHORN 1900, S. 427, 442, 473) ver- 
teilen sich auf mehrere Hinzel- [be pele fae narer nadine 
stratigraphische Niveaus; einmal die dreigipfelige Hihe jenes 
Namens selbst, dann einen ungefahr gleich hohen Plateauberg nord- 
6stlich davon und die etwa 150 m tiefer gelegenen Talrander des 
nérdlich von beiden gelegenen Wadi Suarke, aus dessen flachem 
Boden nahe dem Nil der ,, Melaniahiigel* BLANcKENHORNs (Sheet 
14, Report, 1897, Station XVII, nicht publiziert; briefliche 
Mitteilung an Prof. v. Srromer) aufragt. 

Die beiden Tafelberge, Gebel Homra und der unbenannte, 
bauen sich zum gréSten Teil aus Mokattamschichten auf und 
zwar, in abniicher Gliederung wie bei Kairo, einer unteren lichten 
(, WeiBer“) und einer oberen gelblichbraunen (,,Brauner“ 
Mokattam) Abteilung. Die obere Abteilung ergab am Gupfel 
des unbenannten Plateauberges: 

Plicatula pyramidarum Fraas (3 Ex.), 
“Spondylus Aegyptiacus Newton (1 kleines Ex.), 
“Anomia tenuistriata Desu. (Neu fir das aigyptische Tertiar; 

2 Kx.; s. paléont. Anm.), 
ee spez. aus der Gruppe der O. Reili Fraas (1 Ex.), 

»  multicostata Desu. var. (1 Ex.), 
Corbula harpaeformis OprH. (1 Ex.), 
“Natica (Ampullina) cf. Newtoni Cossm. et Piss. (2 Ex.), 

*“Turritella Pharaonica Cossm. (3 Ex.); 
15 m unterhalb: 

“Echinolampas Africanus Lor. (1 Ex.), 
*“Schizaster Africanus Lor. (4 Ex.), 
*“Cypraea bullina Opry. (1 Ex.), 
*Bulla (Scaphander) Cossmanni Opru. (1 Ex.), 
*Harpa mutica Lx. (1 Ex.), 

10 m unter dem Gipfel des Gebel Homra es Schaijebin: 
Plicatula pyramidarum FRAAs (18 Ex.; s. palaiontolog. Anm.), 
*Ostrea Roncana Partscu (3 Ex.; s. palaiontolog. Anm.), 
*Turritella Pharaonica Cossm. (1 Ex.), 
Mesalia Locardi Cossm. (mehrere Ex.). 

In tieferen Lagen, an den Talrandern des Wadi Suarke, 
-stidlich und nérdlich vom Melaniahiigel, streicht der harte, weiBe 
Kalk der Unter-Mokattam-Stufe aus; er enthilt cine Lucina- 
Bank mit reicher Fauna; zum Unterschied gegeniiber den ent- 
sprechenden Schichten bei Kairo sind die Fossilien hier fast 
durchaus mit Schale erhalten. 

“Cardita Aegyptiaca Opry, (2 Ex.), 
art: spez. aff. Mokattamensis Oprru. (3 Ex.), 
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Lucina pharaonis BELL. (8 Ex.; s. paliontolog. Anm.), 
»  Blanckenhorni Oppx. (12 Ex.), 

* 4  spez. aff. Fajumensis Orrn. (1 Ex.), 
“Solariella minutigranum Cossm. (4 Ex.), 
Natica spez. indet. (Winzige Natica-Steinkerne, zahlreich), 
“Scalaria (Cirsotoma) cf. Beyrichi (May.-Eym.) Oppu. (7 Ex.), 
Turritella Boghosi Cossm. (mehrere Ex.), 
Chenopus Artini Mry.-Eym. (6 Ex.), 

“ef. Cancellaria (Bonellitia) Aegyptiaca Ovpu. (7 Ex.), 
“Pleurotoma (Surcula) spez. aff. textiliosa Desu. (1 Ex.), 
f S (Surcula) spez. aff. ingens May.-Eym. (1 Ex.), 
e _ (Trachelochaetus) bituberculata Cossm. (1 Ex. ), 
Nautilus spez. (groB; 1 Ex.). 

Die Obermokattam-Schichten der Plateauberge werden mit 
Zwischenschaltung einer kalkigen Konglomeratlage (wohlge- 
rundete Gerélle von braunem Mokattam, kleine Nummuliten) 
tiberlagert von einem harten, splitterig brechenden, etwas 
lécherigen, rétlich bis rein weiBen Sii8wasserkalk (ygl. 
BLANCKENHORN 1900, S. 473), der am Gebel Homra neben ver- 
schiedenen, undeutlichen Fossilspuren ein fragmentarisches 
Exemplar yon 

Limnaeus spez. 
heferte. BLANcKENHORN halt die Bildung aus morphologischen 
Griinden fiir oligozin-mioziin. 

Kine lithologisch tihnliche, von BLANCKENHORN (1897 a. a. O. 
u. in htt.) damit parallelisierte Sii8wasserbildung bedeckt in 
Form von Blécken den Melaniahiigel. Bei der ungemein spréden 
Beschaffenheit des Gesteins gelang es auch hier nicht, eine 
mit Sicherheit niher bestimmbare Fauna zu gewinnen. Den 
Fossilgehalt bilden, von problematischem Réhrenwerk (? Pflanz- 
liche Negative) abgesehen: 

Melania spez. aff. tuberculata MULL. (mehrere Exemplare, 
doch alle fragmentarisch), 

Limnaeus spez. (1 Ex.), 
Buliminus (Napaeus) spez. (2 Bruchstiicke). 

BLANCKENHORN, dem diese SiiSwasserserie auch vorgelegen, 
verglich (in litt. 1911) den Limnaeus mit L. Natalensis Krauss 
und ZL. ovatus Drap. den Buliminus mit Napaeus obscurus und 
stellte es bei dem Mangel sicher jiingerer Formen (besonders 
Melanopsis) nach wie vor als wahrscheinlich hin, da8 die Sis- 
wasserkalke des Melaniahiigels mit denen der hohen Plateau- 
berge zusammen gehiéren; diese Annahme setzt die weitere 
voraus, daB der Melaniahiigel nicht an Ort und Stelle primar 
abgelagerte Sedimente reprisentiert, sondern ein Haufwerk 
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niedergebrochener Reste der iiberlagernden Decke darstellt, 
unter welcher der minder widerstandsfaihige Mokattam rascher 
erodiert worden ist; die Ortlichen Verhaltnisse des Hiigels 
wurden eine solche Deutung zulassen; sonst hingegen miiBte 
man aus der sehr betrachtlichen orographischen Niveaudifferenz 
zwischen den Siif{wasserschichten am Gebel Homra und jenen 
des Melaniahiigels ftir letztere auf ein viel jiingeres, vielleicht 
diluviales Alter schlieBen. 

Weniger bekannt als die bisher behandelten Fundgebiete 
sind in faunistischer Beziehung jene am Weg von Fajtim zur 
Oase Bamarije: Wadi Rajan (vel, Hume 1911, S. 136, 140; 
BEADNELL 1905 passim; Mayer- Kymar 1892, ScHWEINFURTH 1886, 
S. 20) und Bahr el Uadh (entspricht dem ,Bahr bela ma“ 
nordodstlich von Baharije; vgl. Hume 1911, 8. 140). 

Am Ausgang des Wadi Rajan gegen Gharak im Fajim 
erhebt sich nordseitig der Hagar el Muschkik; zwei Marsch- 
stunden stidéstlich davon, an einem steilen Mergelhang, sammelte 

v. STROMER 
*Vulsella crispata Fiscurr (5 Ex.), 
“Ostrea elegans Dusn. und cf. elegans Dusit. (5 Ex.), 
* DersH. var. evogyroides (May.-HiyM.) Oppu. 

oy) 

(1 Bx), 
“Ostrea Stanleyi May.-Ey. (1 Ex.). 

Die Spezies deuten ebenso wie die im folgenden aus Rajan 
erwahnten Funde auf Mokattamalter, gestatten aber keine 
nahere Schichtbestimmung, da sie oils in OprENHEIMS , Inter- 
medius-Stufe* durchgehen, teils (die Vulsella) schon in der 
Libyschen Stufe sisi eetieta 

In einer basalen Terrasse am Siidende des Rajan-Kessels 
fanden sich: 

“Echinolampas cf. globulus Lause (1 Ex.), 
Ostrea elegans Dersu. (2 Ex.), 

, DESH. var. exogyroides (MAy.-Eym.) Oppu. (1 Ex.). 
An ‘eg Offnung des Rajan-Kessels gegenSW(Sieglintal) setzt 

uber dem Plateaurand (groBe Nummuliten aus der Gizehensis- 
Gruppe) eine Bank weiSen Gisortienkalkes ein, die sich weit 

nach SW verfolgen la8t und in dieser Richtung spiter von 
braunem Kies mit Kieselhélzern iiberlagert wird. Die Gisortien 
stimmen zu 

Gisortia gigantea Minsvrer (3 Ex.), 
in ihrer Gesellschaft treten auf 

“Spondylus Aegyptiacus Newron (1 groBes Ex.), 
*“Vulsella crispata Fiscner (1 Ex.). 

# 
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Dieses Gisortia-bed wurde zuerst durch Mayrer-Eymar (1892) 
aus dem Wadi Moéla, der siiddstlichen Fortsetzung des Rajan- - 
Kessels, bekannt und spater von Hume (1911) fiir das Gebiet 
westlich des Nils in groBer Verbreitung nachgewiesen (vgl. auch 
Batt & BEADNELL , Baharia Oasis“, Eg. Geol. Surv. Mem. 1903, 
S. 22). Hume parallelisiert damit jene Gisortiabank, welche 
Barron (1907, Eg. Geol. Surv. Mem.) aus der Wiiste zwischen 
Kairo und Suez beschrieben hat und nimmt dafiir auf Grund 
eines nicht recht verlaBlichen Vergleiches mit dem Dictyoconus- 
bed BLANCKENHORNS (unterer Mokattam bei Kairo I, 5; siehe 
BLANCKENHORN 1900, 8S. 445, 435) ein dem héheren Unter- 
mokattam entsprechendes Alter an. 

Sidéstlich am Gebel Hedahid (1'/, Tagmirsche siid- 
westlich des Rajankessels) lagen unter Wiistenkies in Gesellschaft 
eroBer Nummuliten (cf. Gizehensis): 

Hae spez. aus der Gruppe der O. Reili Fraas (1 Ex.), 
pis, wnectaOPPHs"(o sume): 

Die Hauptfundstatte im Bahr el Udh liegt ca. 2 Marsch- 
stunden westlich des isolierten Garet et talha (— Gebel el Bahr) 
ASCHERSONS (s. AScHERSONS Karte, Zeitschr. Ges. f. Hrdk. 
Berlin 1885), am sanften W-Hang des Tales. Die Fossilien 
fanden sich meist in weichen, gelbbraunen, ockerigen Schichten, 
die von einer Austernbank begleitet sind und wes bei Gebel 
Ahmar Quarzit anstehen: 

*“Kerunia cornuta May.-Hym. (6 Ex.). | 

Plicatula pyramidarum Fraas (11 Ex., s. paléontolog. 
Anm.), 

Ostrea Fraasi May.-Eym. (2 Ex.), 
*Ostrea Stanleyi May.-Eym. (4 Ex.), 
“Ostrea cf. multicostata Dresu. (1 Ex.), 
*Pectunculus (Axinaea) juxtadentatus Cossm. (2 Ex.), 

“Cardita spez. aff. paroryta OrpH. (8 Ex.), 
“Corbula harpaeformis Oppn. (1 Ex.), 
Turritella cf. Pharaonica Cossm. (6 Ex.), 
*Mesalia Locardi Cossm. (mehrere Ex.), 
“Clavilithes spez. (1 Ex.), 
*Tudicla umbilicaris May.-liyM. 

Etwas weiter westlich streichen am Gebel Mahlike, der 
an einem Diinenzug aufragt, zwischen Ahmar Quarzit oben und 
Nummulitenkalk (cf. Gizehensis) unten gelbliche und weiBe Kalke 

aus mit: 

*Ostrea elegans Drsu. var. cornigera (May.-Eym.) Oppx. (1 Ex.), 
5,  Stanleyi May.-Eym. (2 Ex.), 
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*Ostrea cf. multicostata Desu. var. (1 Ex.), 
*Turritella Pharaonica Coss. (6 Ex.), 
“Mesalia Locardi Cossm. (mehrere Ex.) 

Beiderlei Kollektionen aus dem Bahr el Uah deuten eher 
auf Ober- als Unter-Mokattam. Humes stratigraphische Alters- 
bestimmung (1911, S. 141) lautet ebenfalls auf Ober-Mokattam. 

_ Die angefiihrten Fossilvorkommnisse gehéren also mit Aus- 
nahme der jiingeren SiSwasserbildungen am rechten Nilufer bei 
Aschment der Mokattamstufe an. JDeren faunistischer Zu- 
sammenhang nach unten gewinnt durch das Ergebnis, da 
einige Formen mehr aus der Libyschen Stufe in den Mokattam 
aufsteigen als bisher bekannt war (Cardita Aegyptiaca, Cardita 
paroxyta, Scalaria Beyrichi, Cypraea bullina). Im iibrigen aber 
steht die weitgehende faunistische Hinheitlichkeit des ganzen 
Mokattam im Vordergrunde; trotz aller faziellen Unterschiede 
zwischen den reinen Kalken der unteren Stufe und den mit 
Tonen und Mergeln wechsellagernden unreinen der oberen; wo 
nicht stratigraphische Anhaltspunkte mit verwendet werden 
kénnen, 148t sich bei Fossilkollektionen von geringer Artenzahl 
nur selten mit Bestimmtheit zwischen Ober- und Unter-Mokattam 
entscheiden. 

Im Anschlu8 sei em Fund Marxcrars erwihnt aus eimer 
braunen, ockerigen Muschelschicht der Birket el Kerun-Stufe 
im Nordosten des Sees, ca. 50 m itiber dem Seespiegel. Ls 
handelt sich um eine Krabbe — solche waren bisher fiir Agypten 
nur aus der Gegend von Kairo bekannt — und zwar um ein 
typisches Exemplar von Palaeocarpilius macrocheilus DESMAREST, 
var. coronata BirTNEr. Birrner (Sitzb. Ak. Wiss. Wien, 11. Nov.1886) 
hat diese charakteristische Varietiét aus (mach Nicotis) ober- 
eocainen oder bereits unteroligociinen Schichten des veronesischen 
Alttertiairs beschrieben; eben dorther beschrieb sie auch VINAssA 

bE Reeny (Riv. Ital. di Pal. Juni 1896) Indem die Kertnstufe 
allgemein als Aquivalent tieferer Teile des Obermokattam gilt, 
hat der Fund fiir die Frage Interesse, ob der ganze Mokattam 
dem Mitteleocin (Lutetien oder Parisien) angehiére oder in 
héheren Lagen schon das Obereocin (Bartonien) vertrete; eine 
Frage, zu der sonst auf Grund des vorliegenden, doch immerhin 
recht beschrankten Materials nicht wohl Stellung genommen 
werden kann. 
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Paliontologische Bemerkungen. 

Plicatula pyramidarum O. FRAas. 

Terebratella pyramidarum Fraas 1867, Orient I, 8. 136, Taf. Ill, Fig. 4. 
Plicatula pyramidarum Fraas, Oprennem 1905, 8. 59 (Abbildung 1901, 

Priabonaschichten, Taf. V, Fig. 4—5). (P. polymorpha aut.) 

Diese charakteristische Form liegt in zahlreichen, z. T. 
sehr gut erhaltenen Exemplaren vor; namentlich zeigt sich 
auch, unabhangig von den 4—5 Radialfalten die feine Radial- 
streifung des apikalen, jugendlichen Schalenteiles sehr gut: 
an denselben schlieft eine dickblatterige, austernartige Randpartie 
an, unter deren groben radialen Falten jene zwei dominieren, 
welche aus den zwei mittleren der Jugendschale hervorgehen. 
Einzelne Exemplare zeigen deutliche Pecten-artige Ohren hinter 
den Wirbeln und schwachere Ansatze, ahnlich wie bei Spondylus 
vor ihnen. Der Innenrand, ist abstehend punktiert, ahnlich wie 
dies DE GrecoriIo (1890, Alabama, Taf. XXI, Fig. 7, 10) fir 
P. fi'amentosa Conr. abbildet. 

Anomia tenuistriata DESHAYES. 

Anomia tenuistriata Drsuayes 1824, Envy. de Paris I, 8. 377, Taf. LXV, 
Fig. 7—11. 

Anomia tenuistriata Desu., Woopv 1861, Hoc. Biv. England, 8. 18, 
Paty Xe ig san 

Ks liegen zwei linke (Ober-)Schalen vor, deren namentlich 
in der Wirbelpartie starke Wé6lbung die Zuteilung zur alten 
Pariser Art vielleicht etwas bedenklich erscheinen 1a6t; bei der 

bekannten Standortsyariabilitét der Anomien iiberhaupt, wie 
dieser Spezies im besonderen, diirfte der Fehler aber kleiner 
sein, als wenn man auf solch graduelle Verschiedenheiten eine neue 
Spezies begriindete. Die feine radialstreifige Skulptur, von bald 
mehr oder weniger verwischten, bald blattrig austretenden 
konzentrischen Anwachslinien unterbrochen, ist sehr gut aus- 
gebildet; die subzentral vereinigten Muskeleindriicke sind 
sichtbar. Von den Woopschen Abbildungen kommt Fig. le 
am nachsten. 

Die beiden Schalen stammen vom Gipfel des hohen, unbe- 
nannten Plateauberges nordéstlich des Gebel Homra es Schaijebtn 
(Ober-Mokattam). A. tenuistriata Dersu. erscheint bisher aus 
dem igyptischen Eocin nicht angefiihrt. 
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Ostrea Roncana PARtscH. 

Ostrea Roncana Parrscu 1862 bei Zrrret, Ob. Nummulitenformation in 
Ungarn, S. 394. 

Ostrea Roncana Parrsca, Oppennetm 1905, 8. 34. 

Wenn die vorliegenden drei Exemplare von ,,Riesenaustern“ 
mit dem Namen O. Roncana belegt werden, so geschieht dies 
weniger im Bewubtsein, damit einen prignanten Arttypus zu 
verzeichnen, als der Konvention halber, nachdem der Name 
O. Roncana einmal fiir ahnliche Formen analoger Herkunft 
angewendet worden ist, von denen sich die vorliegenden nicht 
sicher trennen lassen; ebensowenig wie es OprpENHEIM mdglich 
war, fir einzelne seiner Roncana-Exemplare eine sichere Trennung 
gegeniiber den oligoziinen und miozinen Riesenaustern durch- 
zufiihren, gelingt dies bei den vorliegenden, die durch die Hohe 
der Bandgrube noch starker an O. crassissima Lam. (vel. 
HorrnEs 1870, Wiener Becken 8. 455, Taf. LXXXI—LXXXIV) 
erinnern als irgend eines der bisher beschriebenen Agyptischen 
Individuen. Infolge der praktischen Unméglichkeit einer strikten 
systematischen Auseinanderhaltung der eo-, oligo- und miozanen 
Riesenaustern entbehren dieselben auch einer gréSeren strati- 
graphischen Kompetenz. Die Mafverhaltnisse der vorliegenden 
Eixemplare sind folgende: 

Schalenhéhe Breite Dicke Bandfeldhohe -breite 
(maximal) (maximal) 

16 (unvollstindig) 9—10 . ca. 4 8 3,5 cm 
18 (unvollstindig) 9—10 ca. 4 0 3—4 cm 
27 (vollstandig) 12 ca. 5 7,o9—8 5 em 
Das Vorkommen (10 m unter dem Gipfel des Gebel Homra es 

Schaijebin; Ober-Mokattam) ist neu. 

Lucina pharaonis BELLARDI. 

Lucina pharaonis Betuarpi 1854, S. 22, Taf. I, Fig. 12. 
ss i Bett., Opprnnem 1905, 8. 124, Taf. XII, Fig. 1—2, 
XV, Fig. 6. 

Kine Reihe schéner, z. T. noch die obsolete Radialstreifung 
zeigender Exemplare, die in der Mehrzahl von der bei Opprn- 
HEIM dargestellten Type dadurch etwas abweichen, daf sie ein 
wenig flacher und deutlich quer verlingert sind; das tibrige 
Verhalten aber stimmt so gut tiberein, daB sie nur ey. als eine 
forma transversa von der Type abzutrennen waren. 

Capulus Dubusi CossMANN ET PIssARo. 

1903, Cotentin II, S. 105, Taf. XIX, Fig. 14, 15. 
Ks liegt ein Schalenexemplar vor, daf durch die bezeichnenden 

Merkmale dieser Art geniigend charakterisierbar ist. Die kurze, 
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elliptische, hohe und steile Miitzenform mit der fast senkrecht 
tiber dem Hinterrand gelegenen Spitze verbindet sich mit einer 
lediglich durch unregelmafige, starke Anwachswiilste und -linien 
ornamentierten, sonst glatten Oberflache. 

Das Vorkommen von C. Dubusi (unterster weiBer Mokattam, 
Steinbruch nachst der Tingije-Moschee bei Kano ist. fiir Tee 
igyptische Kocén neu. 

Pirula tricarinata LAMARCK. 

Pyrula tricarinata Lamarck 1804, Ann. Mus. tome 2, 8S. 391, Nr. 3. 
Pyrula tricarinata Cossmann 1897, Loire, 8. 337, Taf. XII, Fig. 5, 6. 

CossMann et Pee 1900, Cotentin [, 8. 138, THe XV, 
Fig. ri Gon Ficula tricarinata Lam. bei Mayrr- Evans 1883, S. 73, 
Taf. XXII, Fig. 5 = F. Rai Oprennem 1906, 8. 308, Taf. XXV, 
Fic. 23, 24). 

Kine mittelgroBe, zwar schlecht erhaltene (Spitze der Spira 
abgebrochen) Form Jat deutlich das Skulpturcharakteristikon 
dieser Art erkennen, das, am letzten Umgang, in 3 gut heryor- 
tretenden, immerhin aber zarten Spiralkanten besteht, zwischen 
welche je zwei schwichere eingeschaltet sind; die Spuren trans- 
versaler Skulpturelemente und der dadurch bewirkten Gitterung 
sind eben noch erkennbar. 

P. tricarinata Lam. erscheint fiir das agyptische Hocan neu; 
das einzige Exempiar stammt aus dem untersten Mokattam bei 
Kairo (Steinbruch nachst der Tingije-Moschee, harte Bank unter 
dem Nummulites-Gizehensis-Horizont am oberen Rande). 
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8. Die Gliederung des franzésischen Pliocins 

und Pleistociins. 

Von Herrn Frairz Wiecers in Berlin. 

(Hierzu Tafel X und 5 Textfiguren.) 

Die wissenschaftliche Erforschung des Quartars in Frankreich 
hat bisher noch nicht den Erfolg gehabt, da® die diluyialen 
Bildungen links und rechts des Rheins miteinander in Be- 
ziehungen gebracht werden konnten. 

Fiir das alpine Diluvium haben die glanzenden Unter- 
suchungen PreNcks eine hernach durch vielfache Spezialunter- 
suchungen bestiatigte Viergliederung ergeben, und in Nord- 
deutschland haben die exakten Arbeiten besonders der PreuBischen 
Geologischen Landesanstalt den Nachweis von drei Hiszeiten 
geliefert, die nach der heute giiltigen Auffassung mit den drei 
letzten alpinen Hiszeiten parallelisiert werden. 

Zu der Dreiteilung des franzésischen Diluviums, wie sie 
uns BouLe, LAppAREeNT u. a. gaben, aber fehlt jede Verbindung. 
Es besteht allerdings in Frankreich eine groBe Schwierigkeit 
in der. richtigen Bewertung des Quartiirs, weil eine gréBere Ver- 
eisung und somit iiber einen gréSeren Raum verbreitete Gla- 
zialbildungen fehlen. Deswegen kénnen die franzdsischen 
Diluvialbildungen auch nur schwer aus sich heraus richtig ge- 
gliedert werden, sondern lediglich im engsten Hinblick auf die 
deutschen, bzw. die alpinen Hiszeitablagerungen. 

Die vergleichenden Untersuchungen, die ich selbst im 
Friihjahr und Herbst 1912 in Frankreich angestellt habe, sind 
ausgegangen von der Absicht, fiir das geologische Alter des 
vorgeschichtlichen Menschen neue Anhalts- und Vergleichspunkte 
zu finden. Da jedoch die angeblich Aaltesten franzdsischen 
Werkzeuge des vorgeschichtlichen Menschen bereits im Tertiar 
gefunden sein sollen, so méchte ich kurz auch auf die obere 

Abteilung dieser Formation eingehen. . 

Das Pliocan. 

In Deutschland lassen wir das Phocin beginnen mit hm- 
nisch- fluviatilen Ablagerungen, die eine reiche Saugetier- 
fauna fiihren. In den Sanden von Eppelsheim in Rheinhessen 
und in den Dinotherienschichten von Ulm sind gefunden worden: 
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Dinotherium giganteum 

Mastodon longirostris 
Rhinoceros Schleiermacheri 
Lipparion gracile u, a. 

In Osterreich gelten als unterstes Pliociin die brackischen 
Congerienschichten der ,,pontischen Stufe“, iiber der im Wiener 
Becken die sogenannten Belvedereschotter folgen, fluviatile 
Bildungen mit Dinotherium, Mastodon, Rhinoceros und Hipparion, 
einer Fauna, die der deutschen unterpliocinen Fauna von Eppels- 
heim sehr nahe steht. 

Die franzésischen Geologen stellen die pontische Stufe 
noch in das obere Mioc&én; im Interesse einer einheitlichen 

europadischen Gliederung ist es aber ratsamer, das franzésische 
,Pontien* vom Miocin abzutrennen und es als unterste Schichten- 
folge des Pliociins zu betrachten, zumal sich die geologischen 
Verhialtnisse der Rhonesenke ganz ahnlich wie im Wiener Becken 
entwickelt zu haben scheinen. In Languedoc und in der Pro- 
vence folgen iiber den marinen Schichten des oberen Miocians 
(mit Mastodon angustidens) zunichst lacustre Bildungen mit 
Hipparion gracile und Castor Jaegeri. Dariiber legt sich ein an 
Saugetierresten reicher roter Lehm, der am Mont Luberon bei 
Cucuron im Departement Vaucluse (Provence) stellenweise zu 
einer wahren Knochenbreccie wird, in der sich die charakte- 
ristischen Séiugetiere von Pikermi vorfinden: 

Dinotherium giganteum 
Rhinoceros Schleiermacheri 
Hipparion gracile: 
Machaerodus cultridens 
Sus major 
FHlelladotherium Dufrenoyt usw. 

Kiese mit Dinotherium giganteum und Hipparion gracile 
finden sich ferner auf dem Plateau von Chambaran (zwischen 
Isere und Rhone in der Dauphine). 

Auch noérdlich von Lyon, in der Bresse, hat sich eine im 
Tal des Ain 140 m michtige SiiSwassermolasse gebildet, in 
der Reste von 

Rhinoceros Schleiermachert 
Eipparion gracile 
Castor Jaegert 

sehr haufig sind. 
Endlich lagern im Westen des Central-Massivs, im Cantal, 

tiber dem Oligociin fluviatile Sande und Kiese mit 
Dinothertum giganteum 
Mastodon longirostris 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 25 
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Rhinoceros Schletermacheri 
Hipparion gracile 
Tragocerus amaltheus 

Gazella deperdita usw. 

In die Bildungszeit dieser Schichten fallt der Beginn leb- 
hafter vulkanischer Tatigkeit, so daB die Sande von den Laven 
und Tuffen tiber- und unterlagert, gelegentlich auch als Schollen 
eingelagert sind. In den fluviatilen Ablagerungen kommen nun, 
stellenweise sogar sehr hiufig, Feuerstene vor, die durchaus 
den Hindruck machen, als ob sic von Menschenhand bearbeitet 
oder benutzt seien. VeERWORN!'), der sie sehr eingehend studiert 
hat, hat ihnen den Namen ,Archaolithen* gegeben, um sie da- 
durch von den jiingeren, diluvialen , Holithen* zu unterscheiden. 

Aus der faunistischen Ubereinstimmung des 
franzésischen Pontien mit den Belvedereschottern 
und den Eppelsheimer Sanden darf die Gleichaltrig- 
keit dieser Schichten geschlossen werden, so da8B wir 
mit gutem Grunde das franzdsische Pliocan mit den 
Dinotherien- (oder Hipparion-) Schichten beginnen 
k6nnen. 

Die darauf folgenden Pliocinbildungen (d. h. Phocin im 
gegenwartigen franzésischen Sinne) werden von LAPPARENT?) in 
drei Abteilungen gegliedert, in das Plaisancien, Astien und 
Sicilien, die der Piacentin-, Asti- und Arnostufe des italienischen 
Phociins entsprechen. 

Zu Beginn des Plaisanciens bestand in Nord-Frankreich 
noch eine Landverbindung mit England, die die Nordsee vom 
Atlantischen Ozean trennte. Bretagne und Normandie, zwischen 
die sich heute der Golf von St. Malo einschiebt, bildeten eine 
zusammenhingende Landflache, die die jetzigen normannischen 
Inseln mit umfaBte. Dafiir erstreckte sich an der Siidktiste der 
Bretagne bis tiber die Loiremiindung hinaus das Meer ein 
wenig landeinwirts. Auch vom Golf du Lion war noérdlich 
der Pyreniien von der Landschaft Roussillon iiber Montpellier 
bis zur Rhone ein Landstreifen vom Meer iiberflutet, das in- 
folge einer weit nach Norden reichenden Depression des Rhoéne- 
tales auch in dieses bis Givors, stidlich von Lyon, eindrang. 
Noch erheblich weiter, im Sadne- und Doubstal aufwarts er- 

streckten sich lacustre Bildungen. 

1) M. Verworn: Die archdolithische Kultur in den Hipparion- 
schichten von Aurillac (Cantal). Abh. der Kgl. Ges. d. Wiss. Gottingen. 
1905. 

”) A. de Lapparenr: Traité de Géologie. 5 Aufl. Paris 1906. 
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Die aus diesen Meeresbedeckungen stammenden Ablage- 
rungen werden als Unteres Pliociin oder Plaisancien bezeichnet. 

Das mittlere Pliocan oder Astien beginnt mit einer Land- 
hebung. Am Golf du Lion, in Roussillon und Languedoc 
entstehen Sande und Kiese mit 

Mastodon arvernensis 

Rhinoceros leptorhinus 

Tapirus arvernensis 
Hipparion crassum 

Cervus australis. 
In der Rhoneniederung iiberlagern Mastodonsande und 

-schotter die Congerienschichten des Plaisancien; ebenso finden 
sie sich in der Bresse und der Franche-Comte. In der letzteren 
erweist das Astien, daB8 in dieser Zeit der Rhein mit Benut- 
zang der Tiler des Doubs und der Allaine, zwischen Delle (6stlich 
Montbeliard) und Déle, sich in die Landschaft Bresse ergoB, 
die sich nérdlich von Lyon in der Sadneniederung erstreckt. 
Der Rhein lagerte hier 15—20 m iiber dem heutigen Niveau 
der Taler eine aus Jura- und Vogesenkiesen bestehende Schichten- 
folge ab. . 

In der Auvergne wird zum Astien gerechnet der untere 
Puddingstein von Perrier bei Issoire am Allierflusse, der aus 
Basalt, Quarz und Granitkieseln besteht und eine Fauna von 

Mastodon arvernensis 

Machaerodus cultridens 
Cerviden und Gazellen 

enthalt. 
Im Zentralplateau waren die Vulkanberge bis zu 980 m 

Meereshéhe mit einer iippigen Vegetation bedeckt. Die Tuffe 
des Cantals enthalten Reste von 

Fagus sylvatica pliocenica 
Oreodaphne Heeri 
Acer integrilobum 
Acer polymorphum 
Quercus robur pliocenica 
Sassafras Ferretianum 
Tilia expansa 

und andere Arten, die heute z. T. in Europa ausgestorben sind. 
Ostlich vom Cantal, im Dep. Velay ist das mittlere 

_Phoeciin in Form yon Sanden mit 
Mastodon arvernensis 

Mastodon Borsoni 
Tapirus arvernensis 

ausgebildet. 

bo Or 
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Am Golf du Lion sind die im Plaisancien vom Meere 
uberfluteten Kistenstriche dauernd Festland geworden, so 
da8 terrestre Bildungen iiberall das Pliocén abschlieBen. So 
kommen in Languedoc bei Montpellier u. a. O. bis 7 m machtige 
Kiese mit El. meridionalis vor, die von den Franzosen fiir Ob er- 
pliocéin (Sicilien) gehalten werden. 

Die Rhonesenke ist zu eimer Flu8niederuny geworden, in 
der zur gleichen Zeit Alluvionen aus alpinen Quarziten 
und Kalkkiesen. mit Hl. meridionalis entstehen. Fir gleichaltrig 
erachten die Franzosen die 30 m miachtigen Terrassen der 
Durance, die bei Gap 150—200 m iiber dem heutigen Flu8niveau 
liegen und als Produkt einer ersten pliociinen alpinen Ver- 
elsung angesehen werden. 

In der nérdlichen Fortsetzung der Rhoneniederung, im 
Sadnebecken, gelten die Paludinenmergel der Bresse fiir ober 
pliocin. Es werden unterschieden von oben nach unten: 

2. Mergel und Sande von Chalons-sur-Sadne und Saint-Cosme 
mit Cervus megaceros und Trogontherium!). 

1. Sande und Kiese von Chagny mit Hlephas meridional, 
Equus Stenonis; alpine Kiese mit Mastodon arvernensis und 
M. Borsont. — 

Auch in den Départements Doubs und Haute Sadne sind 
Ablagerungen mit Mastodon arvernensis und Borsoni verbreitet. 

In der Umgebung von Lyon werden von Delafond die 
Kiese mit El. meridionalis, die hauptsichlich aus Alpen-Gesteinen 
zusammengesetzt sind, auf eine Vereisung zurickgefiihrt, die, 

im mittleren Pliociin beginnend, im oberen Pliocan ihre gréBte 
Ausdehnung erreicht haben soll. 

In der Auvergne liegen die Schichten mit Hl. meridionalis 
Hipp. major und Rhin. etruscus usw. diskordant auf den alten 
vulkanischen Tuffen des Puy und werden ihrerseits von Basalt 
iiberlagert. An anderen Stellen, am Mont Dore und im Cantal, 
will Bouter Anzeichen fiir eine ausgedehnte pliocine Vereisung 
in der Auvergne gefunden haben. Die beriihmte Breccie von 
Perrier bei Issoire, die aus Arkosen, rotem Ton, vulkanischen 
Aschen und grofen Trachytblicken besteht und in einzelnen 
Schichten El.meridionalis, Equus Stenonis und Gazella Julient enthalt, 
wird von einigen Geologen fiir glazial gehalten, wihrend an- 
dere ihre Entstehung auf vulkanische Ursachen zurickfihren. 

Bei der Verschiedenheit der Saugetierfaunen im franz6- 
sischen Oberpliociin liegt die Vermutung nahe, daf hier pliocdne 

') Diese Schichten werden von einzelnen ‘Autoren fiir si 
quartar gehalten: Vgl. Penck A. H. A., 8. 667. 
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und quartare Schichten zusammengezogen sind. Auch ist nicht 
recht ersichtlich, warum in der Rhonesenke z. B. die Schichten 
mit Mastodon arvernensis und Borsoni za einem Teil als mittel-, 
zum andern Teil als oberpliocin gelten sollen. Es liegt 
maner, die Mastodonschichten zu einem Komplex zu 
vereinigen und statt der Dreiteilung eine Zweiteilung 
des Pliocins vorzunehmen, wie sie in Deutschland iblich ist, 
wo die Schichten mit Mastodon arvernensis, Mastodon Borsoni, 
Elephas meridionalis, Equus Stenonis als Oberphocin angesehen 
werden. 

Lagt man die Gesichtspunkte der deutschen Gliederung 
auch fiir das franzdsische Pliocin gelten, so vereinfacht sich 
letzteres ganz wesentlich: 

Deutschland Frankreich 

Schichten mit Mastodon 
Mastodonschichten von scanty: A 

arvernensis in der Rhone- 
Ober-Pliocin Mittel- Deutschland mit | 3 
eae M : - |senke, der Auvergne, 

= picilien z. T. Mastodon arvernensis, Roomate Gants acu 
und Astien Borsont, Llephas meridio- i ; 

Unter-Pliocan 
= Plaisancien und 

Pontien 

nalis, Equus Stenonis 

Dinotherienschichten 
von Eppelsheim, Ulm 
usw. mit Dinotherium 
giganteum, Mastodon 

longirostris, Aceratherium 
mcisivum, Rhinoceros 

Schleiermacheri 
HHipparion gracile 

und pflanzenfihrende 
Tuffe des Cantal 

Marine Schichten des 
Plaisancien. 

Dinotherien - (Hippa- 
rion-)schichten des 

Cantal 

Knochenschichten des 
Mont Luberon (Provence) 
mit Dinotherium gigan- 

teum. 

vom Quartar sind Fiir die Abgrenzung des Pliocans 
zwei gute Faktoren gegeben, indem einerseits die Mastodonten 
im europdischen Pliocin aussterben, andererseits etwa gleichzeitig 
die zunehmende Verschlechterung des Klimas eintritt, die zu 
der ersten Hiszeit fihrt. Begrenzen wir das Pliociin mit den 
Mastodontenschichten, beginnen wir das Quartiir mit den Ab- 
lagerungen, die z. B. im siidlichen England ein starkes Ein- 
wandern arktischer mariner Mollusken zeigen, so werden wir 
eine den natiirlichen Verhiltnissen entsprechende Scheidung 
vornehmen. 

In England werden im Pliocin folgende Schichten unter- 
schieden: 

5. Forest beds von Comer. 

4. Crag von Weybourn, Sande 
| baltica. 

e 

und Kiese mit Tellina 
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4. Crag von Chillesford, Sande und Tone mit Cardium 
edule und grénlandicum, Mya 
truncata usw. 

og k= - Norwich, Sande, Kiese und Lehme mit 
Mastodon arvernensis, El. meri- 

dionalis usw. 

2. Roter Crag von Suffolk. 
1. WeiBer Crag. 

J. GEIKIE zieht die Schichten 4 und 5 zum Quartir und paral- 
lelisiert die ersteren mit seiner ersten Hiszeit, wahrend einige 
deutsche Autoren, wie H. Schroeder, C. A. Weber u. a. das 
Forest bed fir praglazial halten. 

Meines Erachtens deutet die starke Zunahme von nordischen 
und arktischen Fossilien in den marinen Ablagerungen, die be- 
reits in dem roten Crag !/,, der Fauna ausmacht, daraufhin 
da8 von Norden her sich glaziale Hinfliisse geltend machten. 
Aus diesem Grunde scheint es mir angebracht, auch das 
englische Pliocin mit den Mastodonschichten des 
Norwich Crag abzuschlieBen, den Chillesford und Wey- 
bourn Crag als Aquivalente der ersten nordischen 
Vereisung aufzufassen und das Forest bed von Cromer 
als erstes Interglazial anzusehen. Allerdings zeigt die 
Fauna von Cromer einen gemischten Charakter, der auf Zu- 
sammenschwemmung zweier verschiedenartiger Schichten hin- 
deutet. Wenn El. meridionalis und antiquus, Rhin. etruscus, Tro- 
gonth. Cuviert, Hippopotamus, Equus Stenonis u. a. als Tiere einer 
warm-gemaBigten Zwischeneiszeit gelten miissen, so ist der 
VielfraB, Gulo borealis, ein so nordisches Tier, da’ es unméglich 
mit der tbrigen Fauna zusammen gelebt haben kann. — 

Das Pleistocin. 

Lapparent') gliedert das franzésische Quartar in 3 Ab- 
teilungen: 

1. Zeitalter des Renn. Vorherrschend Renn. Klima kalt und 
trocken, allmablich milder werdend. 

2. Zeitalter des Hlephas primigenius und Rhinoceros tichorhinus. 
Klima kalt und feucht. 

3. Zeitalter des Hlephas antiquus. Klima ziemlich warm: Cor- 
bicula fluminalis, die heute nur noch in den warmen Gegen- 
den von Afrika-und Asien vorkommt. 

Dieser letzten Epoche ging eine Kiltephase vorauf, die unmerk- 
lich in die Kalteperiode des oberen Pliocans tibergeht. 

1) A. pe Lapparenr: Traité de géologie. 5. Aufl., Paris 1906. 



Eine etwas ausfihrlichere, wenn im Grunde auch wenig von 
der obigen abweichende Gliederung hat Marcetin Bou.e!) ge- 
geben (s. Tab. 8. 392). Es ist auf den ersten Blick ersichtlich, 
daB es eine Verlegenheitsghederung ist, die lediglich auf der 

Kenntnis der Faunen fiihrenden Schichten beruht und zwischen 
diese die auSerfranzésischen Hiszeiten einzuschieben sucht, ein 
Versuch, dessen Lisung nicht gerade gliicklich ausgefallen ist. 

Man wird zu einer ganz anderen Gliederung kommen, wenn 
man einerseits die nach Frankreich iibergreifenden Vereisungen 
der Alpen und der Pyrenien studiert, andererseits die nord- 
franzésischen [lu8terrassen einer stratigraphisch-faunistischen 
Betrachtung unterzieht. 

In drei Gegenden von Frankreich sind unmittelbare Ab- 
lagerungen von Vereisungen anzutreffen: im Siden in den 
franzOsischen Pyrenien, im Siidosten, wo die Auslaufer der al- 
pinen Vergletscherung sich nach Frankreich hinein erstrecken, 
und in der Auvergne, wo besonders das Zentralplateau eine 
zweifache selbstandige Vereisung, wenn auch von geringem Um- 
fange erlebt hat. — 

Betrachten wir zundchst die alpinen Vergletscherungen, die 
uns durch die Untersuchungen von Penck”) nahegebracht sind. 

Das Quartir der franzésischen Alpen. 

Der Rhonegletscher ist in seiner Hauptausdehnung bis tiber 
Lyon hinaus an den Rand des Zentralplateaus gelangt und hat 
hier bedeutende Schotterablagerungen veranlaBt, die bei Lyon 
vielfach mit den Mori&nen verkntpft sind und sich mit Unter- 
brechungen an der Rhone abwarts verfolgen lassen. PENCK 
unterscheidet 3 Schottergebiete: die Schotterfelder bei Lyon, 
die Bievre-Valloire-Schotter und die Isereschotter. Die letzten 
beiden sind tief in die mit Pliocaénschotter bedeckten Plateaus 
der Bas-Dauphiné eingesenkt, wihrend die Schotter von Lyon 
deckenformig auf den Pliocanschottern aufliegen. Das ist die 
Ursache, daf diese Schotter ebenfalls fiir Pliociin gehalten sind 
und infolgedessen die Theorie einer pliociinen Vereisung aus- 
gesprochen wurde, die Prnck sehr iiberzeugend widerlegt. 
Prenck weist im Rhénegebiet (Rhéne- und Iseéregletscher) vier 
verschiedene Schotterterrassen nach, die samtlich jiinger als die 
Jungsten pliocanen Ablagerungen sind und den vier Schotter- 
horizonten auf der Nordseite der Alpen entsprechen. 

) M. Bours: Essai de paléontologie stratigraphique de l’homme. 
Revue d’anthropologie. Paris 1889. 

2) A. Penck u. Brickner: Alpen im Eiszeitalter. Bd. If und III. 
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Von besonderem Interesse ist das Sadnebecken, das un- 
vergletschert war, weil der Jura sich den aus den Alpen stammen- 
den Hismassen wie ein Wall entgegenstellte und durch seine 
Kammhéhe ein Uberschreiten verhinderte. Als sich nun der 
Rhonegletscher tiber, Lyon hinaus erstreckte, wurden Moranen 
und Schotter als ein breiter Wall von 280 m Hohe im Saone- 
tal abgelagert, und die Flufsenke wurde damit zu einem grofen 
Stausee. 

Zu den Ausfillungen dieses Stausees gehéren die Tone und 
Sande von Saint-Cosme bei Chalons-sur-Sadne, deren Alter je- 
doch bis jetzt nicht einwandfrei feststeht. DrELAronpd und DEpPEREr 
halten sie ftir pliociin, wegen der aus 

Equus Stenonis 
Trogontherium Cuviert 
Elephas sp. usw. 

bestehenden Fauna. CuaAnrre stellt diese Schichten hingegen 
ebenso wie PrenckK in das Quartir. Wahrend letzterer aber ein 

verhiltnismabig junges Alter annimmt, glaube ich, da’ die 
Sande von St. Cosmes in das erste Interglacial gehéren und 
gleichaltrig sind mit den Schichten von Saint-Prest und Cromer. 

Jiingeren Alters sind fluviatile Sande und Kiese, die sich 
auf diese Seetone z. B. bei Villefranche-sur-Sadne auflagern. 
Diese Terrasse, tiber die besonders von anthropologischer Seite 
vielfach gestritten ist, besteht von oben nach unten aus 2—3 m 
L68, 3—4 m feinen diskordant geschichteten Sanden; darunter 
folgt grobes Gerdll. 

Die von den Autoren angegebene Fauna: Rhin. Mercki, 
hin. tichorhinus, El. meridionalis, El. cf. antiquus, El. primigenius, 
Cervus elaphus, Cerv. megaceros, Cerv. tarandus, Castor fiber, Sus 

scrofa und Bison priscus, ist eine Mischfauna, deren Reste auch 

einen verschiedenen Hrhaltungszustand aufweisen sollen, jedoch 
scheinen Cery. tarandus, El. primigenius und Rhin. tichorhinus 
den oberen Sanden, El. meridionalis und Rhin. Merckii der 
unteren Gerédllschicht zu entstammen. In dieser letzteren haben 
sich auch Artefakte vom Typus des Moustérien gefunden. 
PEncK, der die Terrasse in die letzte Zwischeneiszeit gestellt hatte, 
ist deshalb besonders vom OxperRMAIER angegriffen worden, da 
die franzésischen Archiologen kein warmes Mousteérien mit 
Autiquus-Fauna anerkennen. Prnck hat mit seiner Altersbe- 
stimmung aber durchaus recht gehabt; denn das warme zwischen- 
eiszeitliche Moustérien ist von mir!) verschiedentlich in Siidfrank- 

1) F. Wiecers: Die geologischen Grundlagen fiir die Chronologie 
des Diluvialmenschen. Diese Zeitschr. Monatsber. 1912, S. 578—606. 
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reich festgestellt worden, Commonr hat es bei Amiens gefunden, 
und es tritt in der gleichen Form mit der gleichen Fauna auch 
in den Kalktuffen von Taubach auf. 

An Rhone- und Iseregletscher schlieBen sich nach Siiden 
die Gletscher der provengalischen Alpen,, die ebenfalls von 
Prenck beschrieben worden sind. Sie haben nur eine geringe 
Ausdehnung gehabt, sie haben nirgend den Fuf der Alpen er- 
reicht, und selbst der Durancegletscher, der gréfte von allen, 
hat seine auB8ersten Stirnmoranen nur bis an das Tor der Pro- 
vence bei Sisteron geschoben. 

Ks lassen sich in den provencalischen Alpen drei Vereisungen 
nachweisen,derenSchotter Penck als Deckenschotter, Hochterrassen- 
und Niederterassenschotter unterschied; die letzteren beiden 

sind mit Moranen verkntipft. 
Von Wichtigkeit sind im Gebiet der provencalischen Siid- 

alpen die bei Mentone gelegenen ,Grimaldigrotten“, die z. T. 
reiche palaolithische Funde geliefert haben, und zwar in den 
unteren Schichten ein warmes Mousterien mit der Antiquus 
Fauna, dariiber in den oberen Schichten aber das Jungpalao- 
lithicum der letzten Hiszeit mit Renn und anderen Vertretern 
einer arctoalpinen Fauna, 

Das Quartir der Pyrenien. 

Bereits im Jahre 1883 hat A. Penck') eine zusammenfassende 
Darstellung und eine Karte der eiszeitlichen Gletscher der 
Pyrenien gegeben. Lr stellte fest, da in den westlichen 
Pyrenien die Spuren alter Gletscher gianzlich fehlen, zugleich 
auch die ausgedehnten Schotterterrassen, die den Talern der 
mittleren Pyrenien entstrémen. 

Die Firnlinie muf hier wahrend der Hiszeit hoher als 
1400 m gelegen haben. 

Das westlichste Vorkommen echter Moradnen findet sich im 
Tal der Saison, wo bei St. Engrace deutliche EKndmoranen mit 
gekritzten Geschieben in 581 m Talhéhe liegen. In dem Ost- 
lich sich anschlieBenden Tal der Aspe gehen die eiszeitlichen 
Moranen bis 410 m herab, uud der Flu8 zeigt deutliche Auf- 
schiittungsterrassen. In den Tilern yom Ossau, der Gave de 
Pau, der Neste nimmt die Gletscherentwicklung zu und wird 
am stirksten im Tal der Garonne; dort wo die Neste und 

die Garonne zusammenflieBen, kurz vor Montrejeau, legen die 
nérdlichen Endmorinen des alten Garonnegletschers, des groften 

1) A. Pencx: Die Eiszeit in den Pyrenden. Mitteilungen des Ver- 
eins fir Erdkunde zu Leipzig. 1883. 



595 

Pyreniiengletschers. Der Gletscher der Saison hat nur eine 
Linge yon 8 km erreicht, derjenige der Ossau eine solche von 
40 km gehabt, der Gletscher von Argeles war 55 km lang, bei 
dem Garonnegletscher aber betrug die Ausdehnung 70 km. 

Nach Osten nahmen die Gletscher wieder langsam ab; 
der Ariege-Gletscher ist zwar noch 62 km lang, der dstlichste 
Canigou-Gletscher aber nur noch 15 km. Der Gstlich an- 
schlieBende Teil der Pyrenaen ist eisfrei geblieben. Von den 
drei gréBten Pyreniiengletschern breitet sich der westliche, der 
von Argeles, noch eine Strecke auf dem Vorlande aus, der 6st- 
liche (Ariege) endet noch in den Vorbergen, wahrend der in 
der Mitte legende Garonne-Gletscher bis an den Fuf des Ge- 
birges reicht. 

Wie in den Alpen ist also auch in den Pyrenien ein An- 
steigen der Schneegrenze von West nach Ost zu konstatieren, 
entsprechend den heutigen Verhaltnissen, da nach Zirkew') in- 
folge der Nahe des Mittelmeeres die Schneelinie von Ost nach 
West sich herabsenkt. In den Alpen war aber die Schnee- 
linie wihrend der Hiszeit tiefer herabgedriickt als in den 
Pyrenaen, dort um etwa 1500 m, hier nur um etwa J100 m. 
Die Alpengletscher lagen infolgedessen bei ihrem Austritt aus 
dem Gebirge noch im Bereich des ewigen Schnees, wahrend 
die Pyreniengletscher mit mehr als der Halfte ihrer Lange 
auBerhalb des Firnmeeres lagen. 

In den Pyrenaen lassen sich nicht wie in den Alpen un- 
mittelbar mehrere Vereisungen nachweisen, da sich die Moranen 
fast durchweg auf ilteres Gestein auflegen; wohl aber la8t sich 
indirekt die mehrfache Vergletscherung folgern aus den Schotter- 
terrassen, die den ‘Talern entstrémen. Wir wollen uns in 
unserer Betrachtung auf die wichtigsten, die der Garonne, be- 
schranken. 

Leider mute Penck seine Untersuchungen in den Pyrenien 
vorzeitig abbrechen, so da8 er die Garonneterrassen nicht mehr 
begehen konnte. Sie sind dann zum ersten Male von M. BouLe?) 
studiert worden. BOouLe stellt zwei diluviale Garonneterrassen 
auf, die Terrasse inférieure und die Terrasse supérieure und trennt 
sie ab von dem Plateau-Alluvium von Lannemezan, dem er ein 

pliocines Alter zuschreibt. Die untere Terrasse Bours liegt 
etwa 15 m, die obere Terrasse 50 m iiber dem Alluvium 

der Garonne. 

1) Physiographische Skizzen aus den Pyreniien. Ausland 1867, 5. 291. 
*) M. Bocre: Le plateau de Lannemezan et les alluvions anciennes 

des hautes vallees de la Garonne et dela Neste. Bull. du serv. de 
la Carte géol. de la France 1894/95. 
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St. Gaudens liegt auf der oberen, die Bahnstation auf der 
unteren Terrasse, die sich fluBaufwarts bis Montrejeau verfolgen 
laBt, wo sich die Neste mit der Garonne vereinigt. Die 
Terrasse wird hauptsachlich von etwa kopfgroBen Schottern 
gebildet, wihrend Sande und Kiese nur eine untergeordnete 
Rolle spielen. Quarzit, Granit, Granulit, Schiefer und Kalk- 
stein tiberwiegen; Ophit, der bei Toulouse sehr verbreitet ist, 
ist hier sehr selten. Die Granite sind im allgemeinen 
mehr oder weniger stark zersetzt. BouLr weist den Zu- 

WNW, SSO. 

Les Toureilles 
547 EMT 

i ee Hf Comancus 

o> : {GARONNE a .” Labroquere 
_——* H : : : 1 GARONNE 

430 

9 000g RAS) 

==) S&S 
Basse- End- _—‘ Terrasse Terrasse Formation Miocan. Kreide. 
plaine mordne. inférieure. supérieure. de Lanne- 

(Alluviurh). mezan. 

Fig. 1. 

Profil von Les Toureilles nach Labroquere. Verbindung der Endmorane 
mit der Terrasse inférieure. 

(Nach M. Bouts: Le plateau de Lannemezan. Bull. Carte géol. de France 1895. 
Bates sEieea(.) 

sammenhang dieser Terrasse mit den Endmoranen von Labro- 
quere nach, die er der letzten Vereisung der Pyrenaen zu- 
rechnet und mit der Wiirmvereisung gleichstellt. 

Die obere Terrasse von 50 m hat bei St. Gaudens die 
mittlere Héhe von 400 m; sie wird unterlagert von miocanen 
Schichten. Auf dem rechten Ufer der Garonne ist sie nur 
spirlich erhalten, wihrend sie das linke Ufer der beiden Fliisse 
fast ununterbrochen begleitet. Vorziiglich ist sie bei Montre- 
jeau entwickelt, wo sie eine Ebene von 465—480 m Meereshohe 
bildet. 

Die Schotter haben eine Machtigkeit bis zu 15 m; ihre 
Farbe ist ein rétliches Gelb; ein eisenschiissiges Zement er- 
hartet die Kiese zuweilen zu einem festen Konglomerat. Die 
KorngréBe ist sehr verschieden, und wenn auch gerollte Blocke 
und Geschiebe vorherrschen, so ist doch oft eine Wechsel- 

lagerung von Schotter, Kiesen und selbst Sanden zu beobachten. 
Blécke von '/, m Durchmesser sind nicht selten. Im Mittel 
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aber haben die Schotter dieselbe GréBe wie die der unteren 
Terrasse und auch dieselbe petrographische Zusammensetzung; 
nur sind die Schiefer sehr zersetzt, die Granite sind vdllig 
zerreiblich geworden und die Granulite fast immer kaolinisiert. 
Die Quarzite sind zahlreicher als in der unteren Terrasse. 

Die obere Terrasse ist oft von Lé& bedeckt, dessen obere 
Partie stark verwittert ist, eine bis zu lebhaftem Rot gehende 
Fairbung zeigt, das Zeichen einer lang anhaltenden subaerischen 
Einwirkung. Von der unteren Terrasse kennt BouLe keinen 

510 

qo, 4 oss 
A at Pe SPL 

Miocanton—— 
SO a SO “og SES 

SIRES RRR Or, S . » WANN WArerde 

Basse plaine Terrasse 
(Alluvium). supérieure. 

Fig. 2. 

Die ,Obere Terrasse“ bei Saint-Laurent-de Neste oberhalb Montréjeau. 
(Nach M. Bours: Le plateau de Lannemezan. Bull. Carte géol. de 

France 1895, 8. 455.) 

sicheren L68. Das Alter der oberen Terrasse halt er fiir 
unterstes Pleistociin. 

Ausfiihrlicher noch beschreibt Bourtk die Alluvionen des 
Plateaus oder die Formation von Lannemezan. Das Plateau 
von Lannemezan beginnt auf dem linken Ufer der Neste, in 
der Nahe von Labastide in 685 m Meereshéhe, 150 m tiber der 
Neste, und erstreckt sich itiber Lannemezan nach Norden und 
nach Osten bis in die Nahe von St. Gaudens. Zahlreiche radial 
verlaufende Taler geben ihm ein merkwiirdig gelapptes und 
zerrissenes Aussehen. 

Das eigentliche Plateau, d. h. das Liegende der ,,Allu- 

vionen“ besteht aus miocénen Tonen, die mehrfach, so bei 

Valentine bei St. Gaudens, bei Montréjeau, Saint- Laurent- de- 
Neste u. a. O., Saiugetierknochen geliefert haben. Bei Valentine 
fand ReGnautr den Kiefer eines Dryopithecus; die iibrigen Arten 
sind zum groBen Teil dieselben, die fiir die Knochenschicht 
von Sansan (Gers) charakteristisch sind (Mastodon angustidens, 
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M. turicensis u. a.), die dem mittleren Miocin (Vindobonien) 
angehért. Aber zwischen diesen knochenfiihrenden Tonen und 
den ,Alluvionen“ legen noch bis 80 m michtige Tone. 

Bei Orignac, westlich von Lannemezan, ist in einer Tiefe 

von 40 m ein Braunkohlenfléz angetroffen mit Saugetierresten: 

Dinotherium 
Mastodon 
Rhinoceros Schleiermacheri 
Chalicotherium Goldfussi 
Tapirus priscus 
Hipparion 

Hlyoemoschus crassus 

Cervus dicranocerus 
Castor Jaeger. 

Nach dieser Fauna halt Boute die Braunkohle fiir gleich- 
altrig mit den Eppelsheimer Sanden, die nach franzdsischer 
Auffassung oberes Miocin, nach der deutschen Gliederung 

unteres Pliocin sind. 
Da mithin die Plateauschotter jiinger sind als das 

obere Mioc&n (untere Pliociin) und alter sein miissen als das 
unterste Quartar, so stellt BouLe sie in das Pliocan. 

Auf den geschilderten Tertiirtonen legt nun ein gelber 
eisenschiissiger Lehm mit mehr oder weniger grofen Blicken; 
der Lehm selbst ist durch die Verwitterung von Schottern ent- 
standen, die vollig zersetzt sind mit Ausnahme der Quarzite. 
Dort, wo der Lehm ausgewaschen ist, liegen die Blicke frei auf 
der Oberflache; sie haben im Siiden des Plateaus, bei La Bastide 
und Heches iiber 1 m Durchmesser, ja, es kommen sogar Blécke 
yon 5—20 chm vor, und nehmen nach Norden an GriBe ab. 
AuBer dem Blocklehm finden sich auch Schotter, mehr oder 

weniger feine Sandschichten und auch anscheinend unverinderte 

linsenférmige Tonlager. 
BouLe nimmt eine fluvioglaziale Entstehung fiir den griBten 

Teil dieser Schichten an, andere, besonders den an grofSen 
Blécken reichen Lehm des siidlichen Plateaus hilt er fiir Mo- 
ranen einer alten, pliocinen Vereisung. 

Spater'!) hat BouLtr auch den Schotterlehm der Forét de 
Bouconne, westlich von Toulouse, als Fortsetzung der Plateau- 
schichten von Lannemezan angesprochen, der in der petro- 
graphischen Zusammensetzung, dem LErhaltungszustande und 
der Héhenlage, wie OBERMAIER bestiitigt, diesem durchaus ent- 
spricht. 

") Bull d. 1. soc. géol. de France 1904, 8. 345. 
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Auf den Blattern der geologischen Karte von Frankreich 
(St. Gaudens, Pamiers und Toulouse) sind folgende Terrassen 
an der Garonne ausgeschieden worden: BouLes héchste Terrasse 
mit Pliocanschottern, 4 quartire Terrassen ala, a'b, a‘e und 
a'd und eine (resp. zwei) Alluvialterrasse a?, die basse plaine. 
Leider ist auf den Blattern aber keine Kinstimmigkeit in der 
Auffassung; die Pliocinschotter auf Blatt St. Gaudens sind auf 
Blatt Toulouse zu der obersten Diluvialterrasse gestellt, und 
die als ,alluvial* auf den Blattern Toulouse und Pamiers dar- 
gestellte Terrasse faBt Vasseur auf Blatt St. Gaudens als dilu- 
viale Niederterrasse auf, und zwar mit vollem Rechte, denn 
wir missen ihm beipflichten, wenn er sagt: ,,es ist in der Tat 
nicht méglich, eine Bildung als moderne Alluvion zu bezeichnen, 

die einige 20m hiéher liegt (268 m Martres, 257 m Palaminy) 
als die wirklichen Garonne-Ablagerungen (244 m Martres, 236 m 
Palaminy)*. 

Aus der geologischen Karte von Frankreich lat sich mit- 
hin ein klares Bild der diluvialen Schotterstréme des Garonne- 
tales nicht gewinnen. 

Eine einheitliche Darstellung der Terrassen versuchte 1906 
H. OperMAterR!) zu geben. Er schied in den Talern der Garonne 
und Ariege von Montréjeau bis Toulouse 4 Terrassen aus, die 
er als obere Decke (150 m), zweite Terrasse (100 m), dritte 
Terrasse (55—50 m) und vierte Terrasse (15 m) bezeichnete. 

Die vierte Terrasse soll sich nach OpeRMAIER im Mittel 
15m tber der heutigen Talebene der Garonne erheben; 
diese heutige Talebene, die auf den Blattern Toulouse und 
Pamiers allerdings als Alluvium dargestellt ist, ist aber die 
Niederterrasse Vasseurs, die 15 bis iiber 20 m tiber dem heutigen 
Flusse liegt, gegen deren Auffassung als Alluvium Pencx?) daher 
berechtigten Kinspruch erhob. Auch OBERMAIERS petrographische 
Beschreibung der Schotter dieser Terrasse stimmt nicht ganz, 
wenn er von der grofen ,Frische und trefflichen Hrhaltung* der 
Granite usw. spricht. 

Die dritte Terrasse Oxpermatrers entspricht der Terrasse 
supérieure von BouLe, die oben niher beschrieben worden ist. 
Die zweite Terrasse hat OperMAIER zwischen Le Fousseret 
und Bonrepos neu abgegrenzt von der oberen Terrasse, die auf 
der geologischen Karte als a'a bezeichnet ist. Die obere Decke 

1’) H. Osermater: Beitrige zur Kenntnis des Quartiirs in den 
Pyrenien. Arch. f. Anthr. 1906. N. F., Bd. 1V, 8. 299—310, u. N. F., 
Bd. V, 8. 244—262. ; 

*) Mitt. d. Geol. Ges. Wien III, 1908, 8. 316, u. Z. f. Ethn. 1908, 
S. 398. 
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fallt zusammen mit dem oben geschilderten , Plateau-Diluyium 
von Lannemezan“. 

OpermMAIER schloSB aus dem Nachweis von 4 Schotter- 
terrassen auf eine viermalige Vereisung der Pyrenaen, die er 
als gleichzeitig mit denen der Alpen annimmt. Line weitere 
wichtige Folgerung OpeRMAIERS ist die auf das Alter einer. 
palaolithischen Industrie. Auf seiner dritten Terrasse ist bei 
Fonsorbes, Cambernard und St. Clar Acheuleen-Industrie ge- 
funden worden, die OBERMAIER demnach fiir jiinger als die dritte 
Hiszeit halt und in die letzte Zwischeneiszeit versetzt. 

Was nun die obere Decke, die Schotter von Lanne- 
mezan betrifft, die BouLE und Pencx fiir pliocain halten, so teile ich 
die Auffassung OBERMAIERS, daB sie die alteste quartare Terrasse 
darstellen. Nach der ausgezeichneten Schilderung BouLes kann 
es sich bei diesen Schottern nur um fluvioglaziale, in der Nihe 
des Gebirges wahrscheinlich auch um glaziale Gebilde handeln, 
die wir aber nicht dem Pliocén, sondern dem Quartir zurechnen. 

Beztiglich der zweiten Terrasse schlieBe ich mich jedoch 
der Auffassung der franzésischen Geologen an, die diese Terrasse 
mit der oberen Decke vereinigen. Petrographisch stimmen beide, 
wie OBERMAIER betont, genau iiberein. Beide bestehen aus 
Lehm, der wesentlich durch Zersetzung der urspriinglichen 
Schotter entstanden ist und nur noch sehr patinierte Quarze 
und Quarzite enthalt. 

Als zweite Terrasse oder jiingeren Deckenschotter sehe 
ich die dritte Terrasse OBERMAIERS an, a'b auf Blatt Toulouse und 
Pamiers, ala auf Blatt St. Gaudens (die Terrasse supérieure 
Boutes bei St. Gaudens und Montrejeau). Westlich von Toulouse, 
z. B. in dem AufschluB8 der Ziegelei Beauregard an der route 
nationale nach Leguevin, ist der Schotter sehr stark zersetzt 
und fast véllig zu Lehm umgewandelt, in dem zahlreiche ge- 
rollte Quarze liegen. 

In einem kleinen StraBeneinschnitt, 10 km siidlich bei La 
Pichette, westlich Fonsorbes, waren unter braunem, steinigem, 
z. I’. fettem Lehm 1'/,—2 m lehmiger, rétlichgefairbter stark ge- 
rollter Schotter aufgeschlossen. Auf den Weinickern (von Wein- 
bergen ist auf der véllig ebenen Terrasse nicht gut zu reden) 
tritt der steinige Verlehmungsboden der Terrasse sehr schén zu- 
tage, wie es die auf Taf. VI, Fig. 4, wiedergegebene Aufnahme 
beim bois de V’hépital, westlich Fonsorbes zeigt. 

Zweifellosen L68 oder LéBlehm, von dem OBeERMAIER be- 
richtet, habe ich hier auf dieser Terrasse nicht gefunden; siid- 
lich St. Clar, bei La Bourdette sah ich allerdings einen mageren, 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 26 
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feinerdigen, steinigen Lehm, der den Hindruck von unreinem 
LoBlehm machte, die LoSnatur war aber nicht sicher festzu- 
stellen. Auch der altere Deckenschotter, der bei Pujaudran, 
im westlichen Verfolg der Strafe Toulouse—Leguevin, den 
gleichen lehmigen Verwitterungszustand des Schotters zeigt 
wie der jungere Deckenschotter, ist dort 168frei. 

Beide Deckenschotter sind nicht mehr liickenlos vorhanden, 
sondern auf gréBeren Strecken durch die Erosion ganzlich ab- 
getragen. Der obere Deckenschotter bildet auf dem linken 
Ufer der Garonne vom Nordrand des Blattes Toulouse bis 
Martres eine ununterbrochene Terrasse, die bis Gratens, etwa 
20 km nordlich von Martres, von der jiingeren Hbene begleitet 
wird. Zwischen Martres und Labarthe—St. Gaudens aber sind 
die beiden Terrassen nur noch auf der rechten Seite des Flusses 
vorhanden. Die gréBte Entwicklung zeigt die obere Decke auf 
dem Plateau von Lannemezan. 

Die dritte oder Hochterrasse fallt ganz zusammen 
mit der vierten Terrasse OBERMAIERS; sie ist ]6Bfrei. 

Westlich von Toulouse in breiter Flache vorhanden, keilt 

sie bei Martres aus, wo eine Talverengung beginnt, in der stellen- 
weise nur die Niederterrasse erhalten geblieben ist. Sehr deut- 
lich ist diese Terrasse zwischen St. Gaudens und Montrejeau 
auf beiden Ufern der Garonne, wo Bouse sie als Terrasse in- 
ferieure ausgeschieden und beschrieben hat. 

Sie 1aBt sich bis an die Endmoranen des Garonnegletschers, 
die das Becken von St. Bertrand-de-Cominges und Labroquere 
abschlieBen, verfolgen, aber diese gehéren nicht, wie BOULE an- 
nahm, der letzten, sondern der vorletzten, der Ribeiszeit 
an. Spricht dafiir einerseits die Verkniipfung mit einer Terrasse, 
die als Hochterrasse aufgefaBt werden mu, da sie tiber einer 
sicher diluvialen unteren Terrasse liegt, so wird diese Annahme 
bestatigt durch den gleichmaBig stark verwitterten Zustand der 
Geschiebe, im besonderen der Granite in der Terrasse und in 

den Morinen. In verschiedenen Aufschliissen zwischen Aventignan 
und der Grotte de Gargas, in dem Winkel zwischen Neste und 
Garonne, zeigt die Moraine sehr stark zersetzte, zuweilen schon 
zu Grus zerfallende Granite, die in dieser Verwitterung nur den 
Graniten der Hoch-, nicht aber denen der Niederterrasse ent- 

sprechen. 
Die Hochterrasse ist frei von L6B8, was nicht ausschlieBt, 

daf sie einmal eine LiBdecke getragen hat, die spater wieder 
abgetragen ist. 

Die Niederterrasse, die von OBERMAIER als die heutige 
Talebene angesehen wurde, trotzdem sie von VASsEUR und HARLE 
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bereits als diluvial erkannt war, liegt 15—25 m iiber der heu- 
tigen Garonne und erweist sich schon aus diesem Grunde als 
diluvial. In ihr verlauft in einem engen und tiefen Erosions- 
tale yon Martory bis iiber Muret himaus die Garonne, deren 
Wasser selbst bei der griBten Uberschwemmung des Jahres 
1875 nech 8—9 m unterhalb der Terrassenoberfliche geblieben 
sind. Auf Blatt Toulouse ist diese Uberschwemmungsgrenze 
eingetragen, und sie fallt fast tiberall mit einem mehr oder 
weniger deutlichen Gelaindeanstieg zusammen, der die diluyiale 
Niederterrasse anzeigt. 

Fig.5 Taf. VI zeigt das Garonnetal bei Marchan, 3 km nérdlich 
von Muret. Auf der rechten Seite erstreckt sich die Alluvial- 
fliche, nur wenig héher als der Flu8 selbst, wahrend links das 
Steilufer der Niederterrasse hoch aufragt. 

Verschiedentlich sieht man zwischen Martres und Muret 

ausgezeichnete Profile an den Steilufern, so z. B. bei Capens. 

Lehm. 

Niederterrassen- 
Schotter. 
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Fig. 6. 

Steilufer der Garonne bei Capens. 

Der Flu8 hat sich hier ein 16—17 m tiefes Bett genagt: 
das linke Steilufer zeigt oberhalb der Briicke iiber die Garonne 
ca. 15m miocine geschichtete Tone und Feinsande, dariiber 
legt sich 1 m Schotter, die Niederterrasse, die wiederum yon 
1—2 m feinsandigem, schwach kalkigem Schlick bedeckt ist. 
Der Schotter hat nicht iiberall die gleiche Machtigkeit, sondern 
Keilt gelegentlich aus. In den Schottern dieser wirklichen 

26* 
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Niederterrasse, die auch HARE!) als solche erkannte, fand dieser 
verschiedentlich Reste von Elephas primigenius, so bei Capens, 
stidlich Pinsaguel, in Toulouse selbst (Boulevard de Strasbourg, 
Jardin des plantes), bei Lalande nérdlich von Toulouse und 
andern Orten fluBabwarts. So wird stratigraphisch und fau- 
nistisch die Zugehérigkeit dieser Terrasse zum Diluyium er- 
wiesen. Am besten ist die Niederterrasse zwischen Martres 
und Toulouse entwickelt, auf welcher Strecke sie eine Breite 
bis zu 3 km erreicht, wihrend die Hochterrasse und die jiin- 
geren Deckenschotter 6—8 km breit werden. Oberhalb Martres 
wird die Niederterrasse in dem ohnehin nur 1—2 km breiten 
Tale durch die postglaziale Erosion wesentlich reduziert. Ge- 
legentlich ist auch eine zwischen ihr und dem Alluvium gelegene 
Zwischenterrasse von réaumlich geringer Ausdehnung zu beob- 
achten, so z. B. zwischen Martres und Palaminy. Auf der 
franzésischen geologischen Karte ist zwischen Montréejeau und 
St. Gaudens die ganze Ebene rechts der Garonne zum Alluvium 
gestellt worden, trotzdem sich durch scharfe Gelindestufen drei 
verschieden hoch gelegene Ebenen unterscheiden lassen: 1. die 
Hochterrasse, zu der das etwas héher gelegene Gelainde von 
Gourdan gehért, das von einer Schotterterrasse und nicht von 
einer Morine gebildet wird, wie die Karte angibt; 2. die 
Niederterrasse, deren Grenze ungefahr an dem Feldwege von 
Pointis-de-Riviere nach Valentine entlang lauft, und 3. das 
Alluvium, das bei Camon mit einem etwa 5—6 m hohen Steil- 
ufer in die Niederterrasse eingeschnitten ist. 

Hohenlagen der Garonneterrassen. 

FluB- Nieder- Hoch- Jingere Altere 
alluvium terrasse terrasse Decke Decke 

m m m | m m 

Toulouse 130 140 151 | 180—200 | 260—280 
Muret 147 168 180 | 214—220 | 270—310 
Rieumes 165 180 196 | 230—240 | 280—332 
Capens ieee aoo— aos 207 246 — 
Carbenne 190 | 205—210 220 257 | 300—350 
St. Julien 216 231 946 — 300 —370 
Cazeres 230 246 260 300 372 
Martory ea. 270 | ca. 285 300 338 402 
Pointis-Inard = 337 fehlt 376 — 
St. Gaudens 354 365 375 400 472 
Montrejeau ca. 405 420 | 430—440 475 547 
LaBarthe deNeste 503 fehlt = 560 638 

Durchschn. Hohe 
uber d. Alluvium IU 30 70 150 

1) EK. Hartt: Age de la plaine de la Garonne en amont et en 
aval de Toulouse. Bull. de la soc. géol. de France 1898, 8. 413. 
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Die mittleren Hoéhen der vier Terrassen iiber dem Alluvium 

sind von verschiedenen Orten zwischen Toulouse und La Barthe 
de Neste in der vorstehenden Tabelle zusammengestellt und er- 
geben eine mittlere Héhe von 15, 30, 70 und_150 m. 

In der folgenden Tabelle ist meine Auffassung der Garonne- 
terrassen derjenigen OBERMAIERS noch einmal gegeniibergestellt. 

H. OBERMAIER | m | F. Wrecers | m 

1. Terrasse 150 ‘ i 
2. : 100 Alterer Deckenschotter | 150 

3. ~ | 50 —55 Jiingerer : | 70 

4. ~ Ld Hochterrassenschotter | 30 

Alluvium — Niederterrassenschotter | 15 

Der Verlauf der Terrasse ist fluBabwirts lediglich auf 
Grund der geologischen Karten sehr schwierig, da das ganze 
Terrassenproblem nicht einheitlich behandelt worden ist. Hs 
]aBt sich jedoch soviel ersehen,. da8 die Hochterrasse (a'c) 
auf dem nérdlich an Blatt Toulouse anschlieBenden Blatt Mon- 
tauban besonders auf dem rechten Ufer der Garonne sich in 
breiter Flache fortsetzt und die gleichaltrige Terrasse des Tarn 
und des Aveyronflusses aufnimmt. Westlich von Montauban 
ist alc in zwei Terrassen geschieden, von denen die untere 

mit 89 m der Niederterrasse, die obere mit 105m der Hoch- 
terrasse angehért. a'tb der Karte (146—208m auf Blatt Lec- 
toure) enthalt die altere und die jiingere Decke. 

Auf Blatt Agen ist stellenweise auch die Niederterrasse 
ausgeschieden, der jiingere Deckenschotter scheint hier auszu- 
keilen und a‘tb entspricht dem dlteren Deckenschotter, der auf 
Blatt La Reéole ebenfalls zu enden scheint. Hier ist zwar nur 
noch eine diluviale Terrasse, die Terrasse ancienne, ausgeschieden, 
die aber zwei verschiedenaltrige Terrassen enthilt: a'b bei 
Fauguerolles 33 m, bei Couthures 26 m, bei Laugou—St. Macaire 
16—26 m; a‘a an den letzten beiden Orten 68 und 47—56 m. 
Das Alluvium, das an Breite immer mehr zunimmt, hegt 12 
bis 16m hoch. Auf Blatt Bordeaux ist endlich nur noch eine 
einzige diluviale Terrasse von 6—15m vorhanden, wahrend das 
Alluvium eine Meereshéhe yon 1—4m hat. — 

Wenn ich die vier Schotterterrassen der Garonne mit den 
vier Terrassen der Alpen vergleiche, so folge ich damit dem 
Beispiel Pencxs'), der 1908 die Nomenklatur der alpinen Ver- 
elsungen auch auf die Pyrenien iibertrug. 

1) Mitt. d. Geol. Ges. Wien 1908, S. 316. 
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Nun wird seit einiger Zeit versucht, die vier Terrassen 
anders als durch vier Vereisungen zu erklaren, némlich durch 
Hebungen und Senkungen des Landes. So versucht Lepsius die 
seiner Ansicht nach einheitliche alpine Vereisung zu erklaren. - 
Andererseits glaubt Passarce die vier Terrassen durch zwei 
Kiszeiten erklaren zu kénnen. Er gibt in seiner , Physivlo- 
gischen Morphologie*!) eine Tabelle, nach der zwei Hiszeiten 
mit zwischenliegender Interglazialzeit vier Hrosionsperioden 
und jdrei Aufschtittungsperioden und Terrassenbildungen zur 
Folge haben. Die drei Terrassenbildungen fallen in die je- 
weiligen Héhepunkte der beiden Vereisungen und der Zwischen- 
eiszeit. Dieser theoretischen Deduktion entsprechen aber nicht 
die Tatsachen; denn in der Wirklichkeit ist die Zwischeneiszeit 

im allgemeinen keine Zeit der Terrassenbildung, wie PAssarcE 
annimmt. Die Hrfahrungen im norddeutschen Flachlande zeigen, 
daB die sicheren interglazialen Gebilde in der Hauptsache aus 
Torfen, Kalktuff und Tonablagerungen bestehen; Flufterrassen 
sind dagegen nur unter besonderen Umstinden entstanden, zu 
denen vornehmlich tektonische Bewegungen gehéren. Im 
eroBen und ganzen ist die Interglazialzeit eine Periode der 
Erosion und Denudation. Nach dieser Berichtigung bleiben in 
der Ausfiihrung PAssArGEes nur die eiszeitlichen Terrassen be- 
stehen, von denen jede je einer Hiszeit entspricht. Das ist aber 
dieselbe Auffassung, die Prenck seit langem aus seinen um- 
fassenden alpinen Glazialuntersuchungen gewonnen hat. 

Wenn in den Alpen in der Regel nur die Nieder- und 
die Hochterrasse mit Morainen verbunden sind, wahrend sich fir 
die Deckenschotter diese Verbindungen nur selten erweisen 
lassen, so ist fiir die Pyrenaden der glaziale bzw. fluvioglaziale 
Ursprung fiir die alteren Deckenschotter des Plateaus von 
Lannemezan durch BouLE erwiesen. Da auch der Zusammen- 
hang der Hochterrasse mit den Endmoranen von Labroquere 
erwiesen ist, so ware nur fiir die zweite und die vierte TJer- 
rasse eine andere als glaziale Entstehungsursache zwar mog- 
lich, aber nicht wahrscheinlich. : 

Das Quartir der Auvergne. 

An verschiedenen Stellen der Auvergne, besonders am Puy- 
de-Déome und im Cantal, sind Anzeichen einer friheren Ver- 

eisung gefunden worden. 
EKinige Autoren glauben an eine zweifache Vereisung des 

Puy-de-Déme, nachdem JuLien 1869 die obere Breccie von 
Perrier fiir glazialen Ursprunges erklart hatte. 

1) Passarce: Physiologische Morphologie. Hamburg 1912. 
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Diese Breccie rubt auf den fluviatilen oberpliocanen 
Mastodonschichten. 

Lapparent halt, wie oben erwihnt, die glaziale Natur 
dieser Breccie, die ein vereinzeltes Vorkommen darstellt, fiir 
keineswegs erwiesen, sondern glaubt sie vielmehr auf einen 
gewaltigen vulkanischen Ausbruch, wie wir ihn 1902 in Mar- 
tinique erlebt haben, zuriickfiihren zu miissen. 

Im Cantal hat Rames') seit den 60er Jahren sich mit dem 
eiszeitlichen Problem beschiftigt. Hr unterscheidet zwischen 
einer alteren Plateau- und einer jiingeren Talvergletscherung. 
Die erstere glaubt er daraus schlieSen zu kénnen, daB in 700 
bis 1000 m Meereshéhe die Plateaus mit groBen, z. T. riesen- 
haften Blocken besét sind. , Dieses Hrratikum ist von einer 
Alluvialformation von gerollten Kieseln begleitet, die zuweilen 
eine grofe Michtigkeit erreicht und niemals die Héhen verlabt 
(n’abandonnant jamais les hauteurs).“ Auf diese erste Ver- 
eisung ist nach Ansicht der Autoren eine Zeit sehr starker 
Erosion und Talbildung erfolgt. 

In diesen Talern, besonders denen der Allagnon, Jordanne 
und Cere, zeigt sich nun die jiingere Vereisung in Form von 
Seitenmorinen und Endmorainen, die, wie die schéne Stirn- 
moraine von Carnéjac im Ceretale, eine regelrechte Barre im 
Tal bildet. Diese Moranen sind ebenfalls mit Abschmelz- 
terrassen eng verkniipft, die uns gliicklicherweise einen Anhalt 
geben, das Alter dieser Vergletscherung festzustellen. 

Die Ebene von Arpajon, stidlich Aurillac, wo die Taler 
der Cere und der Jordanne sich vereinigen, wird von zwei 
breiten Terrassen gebildet, deren obere 15m tber der Alluvial- 
ebene liegt, in die der FluB gegenwartig sein Bett gegraben 
hat. In dieser Terrasse sind langovale Faustkeile gefunden 
worden, denen &hnlich, die in den ,hdheren Schichten“ des 
Sommetals vorkommen, also vom Typ des Acheuleen, dazu 
Knochen vom Mammut’). 

Die Terrasse von Arpajon la8t sich talaufwarts verfolgen 
bis Carnejac, wo sie unter der Stirnmorine verschwindet, die 
also gleichaltrig oder jiinger sein muB als das Acheuleen. Da 
letzteres aber in die Periode von der vorletzten oder Mindel-Rif- 
Zwischeneiszeit bis zum Ende der RiBeiszeit fallt, so gehort 
mithin die jiingere Cantal-Vergletscherung mit aller Wahr- 
scheinlichkeit der RiS-Hiszeit an. 

Artefakte vom gleichen Typus sind zahlreich auf der Ober- 
flache des Bodens gefunden, aber nur in den Gebieten, die 

1) J. B. Ramus: Géogeénie du Cantal. Aurillac u. Paris 1873. 
EAMES: a, a, O.,7 9.00. 
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auBerhalb dieser letzten Vergletscherung liegen, nicht selten im 
Gebiet der alteren Vergletscherung. 

Dafiir finden sich die Werkzeuge des Jungpalaolithikums, 
vom Moustérien bis zum Magdaleénien, iiberall im Cantal, auch 
auf den eben besprochenen RifBmorinen. Das beweist aber, 
daB im Cantal zurzeit der alpinen Wiirmvereisung, die be- 
kanntlich nicht die raumliche Ausdehnung der Rifvereisung ge- 
habt hat, keine Gletscherbildung mehr stattgefunden hat. Der 
Wiirmeiszeit aber, zu der BouLeE die jiingere Cantalvergletsche- 
rung rechnet, kann diese nicht angehéren, da die auf der Ober- 
flache der Moranen gefundenen jungpalaolithischen Industrien 
zeitlich mit der letzten HKiszeit zusammenfallen. 

Das Quartar des nérdlichen Frankreichs. 

Die Diluvialbildungen im nérdlichen Frankreich sind be- 
schrinkt auf die Ablagerungen der Fliisse; aber es ist heute 
noch nicht méglich, diese nach den vorliegenden Untersuchun- 
gen der franzdsischen Geologen nach einem einheitlichen Ge- 
sichtspunkt zu gliedern. 

Im Stromgebiet der Seine und ihrer Nebenfliisse hat 
Lemoine!) 1—2 Terrassen ausgeschieden, die er dem oberen 
Phocin, dem Sicilien, zurechnet. Es ist jedoch nicht ausge- 
schlossen, da diese Terrassen ganz oder teilweise altdilu- 
vial sind. 

Der wichtigste, von Lemoine ebenfalls dem oberen Pliocan 
zugerechnete Fossilfundort sind die Sande von Saint-Prest im 
Euretal. In dem 30m iiber dem Flu8 gelegenen grobkérnigen 
bis kiesigen Sande sind gefunden worden: 

Elephas meridionalis 
Equus Stenonis 
Trogontherium 
Rhinoceros leptorhinus (oder Merckit) 
Hippopotamus major 
Megaceros cornutarum 

Conodontes Boisoilletiz. 

Bouter halt die Sande von Saint-Prest fiir gleichaltrig mit 
Cromer und fiir eme Zwischenschicht zwischen Pliocin und 
Quartar. 

Die Ubereinstimmung der Fauna mit der von Cromer ist 
in der Tat sehr gro8, und es ist zum mindesten sehr wahrschein- 
lich, da® beide ein gleiches Alter haben, und zwar méchte ich 

') P. Lemore: Géologie du Bassin de Paris. Paris 1911. 
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beide in das erste Interglazial stellen, worauf spater noch zu- 
riickzukommen sein wird. — 

Ausfiihricher sind quartire Terrassen von einem anderen 
nordfranzésischen Flusse, von der Somme, beschrieben worden. 

Commonr in St. Acheul, einer Vorstadt von Amiens, ein auBerst 
gewissenhafter Diluvialprahistoriker, hat seit einer langeren 
Reihe von Jahren das Diluvium der Somme untersucht und 
seine Ergebnisse in verschiedenen Publikationen') niedergelegt. 
Unter seiner freundlichen Fiihrung konnte ich die Aufschliisse 
bei Amiens selbst studieren. 

ComMmont unterscheidet aufer einer obersten, fossilfreien 

Terrasse, die er dem Pliocan zurechnet, drei diluviale Terrassen, 
die sowohl orographisch wie durch ihre Fauna und ihren Ge- 
halt an palaolithischen Beimengungen charakterisiert werden. 
Sie seien hier zunaichst kurz nach Commonts Veréffentlichungen 
geschildert: 

1. Oberste Terrasse, 40m bei Amiens. 
Fluviatile Kiese mit groben Vorlaufern der Faustkeile, 

(Praechelleen); bei Amiens ohne Fauna, bei Abbeville mit 
El. Trogontherti 
Rhin. Merckii 
hin. etruscus 

Rhin. leptorhinus affinis 
Hippopotamus major 
Machaerodus 

Equus Stenonis 
Cervus Solilhacus 
Cervus Somonensis 
Cervus sp. 

2. Mittlere Terrasse, 30m bei Amiens. 

Zu unterst fluviatile Kiese mit einzelnen groben Vorlaufern 

der Faustkeile und zahlreiche als Werkzeuge benutzte Absplisse 
(Praechelléen); dariiber folgen Sande mit den charakteristischen 
Faustkeilen des Chelleen. Fauna: 

El. antiquus, von sehr altertiimlicher Form 
Cervus elaphus 
GroBes Pferd 
GroBer Bovide. 

1) V. Commont: Note préliminaire sur les terrasses fluviatiles de 
la vallée de la Somme. Ann. d. 1. Soc. géol. du Nord. Lille 1910. — 
Les gisements préhistoriques de Saint-Acheul et de Montieres. Amiens 
1911. — Le quarternaire du Nord de la France. Ann. d. 1. Soc. géol. du 
Nord. Lille 1912. — Comparaison des limons Belges et étrangers. 
Ann. d. |. Soc. géol. de Belgique. Liege 1912. 
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Das Hangende bildet ein sandiger Lehm (limon doux a 
points noirs) mit den Werkzeugen des unteren Acheuleen. Fauna: 

El. antiquus 
Cervus elaphus 

GroBes Pferd 
GroBer Bovide 

Belgrandia marginata 
Unio littoralis. 

3. Untere Terrasse, 10m bei Amiens. 
Zu unterst fluviatile Kiese mit sehr spitzen und grob ge- 

arbeiteten triangularen Faustkeilen, die Commonr als ,Chelleen 
évolué“ bezeichnet. Fauna schlecht bestimmt: Hippopotamus. 
Dariiber fluviatile Kiese und Sande mit typischem Mousterien 
und Fauna: 

El. antiquus 
Rhin. Merck 
Hippopotamus. 

Diese drei Terrassen sind von L68 bedeckt, und zwar Ter- 

rasse 1 und 2 von Alterem und jiingerem LOB, Terasse 3 nur 
von jiingerem LOB. | 

Der altere LOB der mittleren Terrasse enthalt in seinem 
oberen, verlehmten Teil (limon rouge sableux = limon fendille 
de Ladriere = lehm d’altération du L68 ancien) langliche 
Faustkeile der oberen Acheuléen. Fauna: 

Elephas primigentus 
Rhinoceros tichorhinus. 

Der unverwitterte altere L68 enthilt Acheuléen- Werkzeuge 

nur vereinzelt. Fauna: 
Cervus elaphus 
Lepus cuniculus 

Grofes Pferd, verschieden von dem kleinen Mousterien- 
Pferde der Gegend 

Grofer Liwe. 
Der jiingere LOB der Terrassen 2 und 3 enthalt ein sehr 

schénes Mousterien, besonders in den schwach entwickelten 

Kieslagen des L68 (Rekurrenzzonen). Fauna: 
El. primigenius 

Rhin. tichorhinus 

Cervus tarandus 
Bison 
Kleines Pferd 
Spermophilus 
Lepus timidus 
Canis lagopus. 
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Die Industrien des Jungpalaolithikums, vom Aurignacien 
bis zum Magdalenien, sind vereinzelt ebenfalls in dem jiingeren 
L68 gefunden worden. 

Commonr hat sich darauf beschrankt, an einer grofen Zahl 
yon Profilen diese geologischen Lagerungsverhiltnisse der Ter- 
rassen festzustellen, mitsamt ihrem faunistischen und palaoli- 
thischen Inhalte. Von einer rein geologischen Bewertung und 
Gliederung hat er abgesehen. Nach der Auffassung, die ich 
mir im Sommetal bilden konnte, verhalt es sich mit der Ent- 

‘stehung und dem Alter der Terrassen folgendermafen. 

I i It 

Somme 
‘Tertiar ¢ 
im 

tty 

LI] @ Wn 
AK 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Fig. 7 
Profil durch die Terrassen der Somme bei Amiens (nach Common’). 

1. Alluvium, 2. Jiingerer L68, 3. Alterer 
LOB, 4. Lehm, 5. Sand, 6. Kies, 7. Kreide. 

Die Sande und die ausschlieBlich aus Feuersteinen be- 
. stehenden Kiese der drei Terrassen liegen, wie Fig. 7 deutlich 

zeigt, in Krosionsrinnen der oberen Kreide. Der Ablagerung 
der Kiese geht also jeweils eine mehr oder weniger starke 
Ausfurchung der Kreidefelsen voraus, eine Erscheinung, die 
wir wohl sicher mit einer Hebung des Landes in Beziehung 
bringen kénnen. Da nun die Kiese und Sande samtlicher 
drei Terrassen eine gemafigte Fauna enthalten ohne jede Bei- 
mengung arktischer Tiere, deren Charakter dem _ unserer 
deutschen Interglazialbildungen entspricht, so lege ich die 
Aufschiittung der Terrase in eine jedesmalige Zwischeneiszeit. 
Die Erosionszeit fallt dann mit groBer Wahrscheinlichkeit je- 
weils mit einer rechts-rheinischen Hiszeit zusammen. 

An anderer') Stelle habe ich nachgewiesen, daB der L6O8 nur 

") dite Wiserrs: Die geolog. Grundlagen. Diese Zeitschr. Bd. 64. 
Monatsber. 1912. 
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glazialer Entstehung sein kann, und daS der jiingere LOB ein 
Produkt der letzten oder Wiirm-Eiszeit, der altere L68 ein 
Produkt der vorletzten oder Ri®eiszeit ist. Betrachten wir 
von diesem Gesichtspunkte die drei von L68 bedeckten Terrassen, 
so ergibt sich folgende Gliederung: 

| Jung-Palaolithicum 
IV. Wiirmeiszeit: Jiingerer L68, Erosion Kaltes (Renn-)Mou- 

sterien (II) 
3. Zwischeneiszeit: Untere Terrasse Warmes Mousterien(1) 

IIL. Rib-Hiszeit: Alterer L68, Erosion Oberes Acheuléen (II) 
2. Zwischeneiszeit: Mittlere Terrasse | Unteres Acheuléen (1) 

Chelleéen, Praechelleen 
Il. Mindel-Eiszeit: Erosion 
1. Zwischeneiszeit: Obere Terrasse Praechelléen 
I. Giinz-Eiszeit: | Erosion 

Diese Ghederung stimmt mit den deutschen Diluvial- 
verhaltnissen durchaus tiberein; denn das Jungpalaolithikum 
einschlieBlich des Renn-Moustérien korrespondiert mit den 
gleichaltrigen Industrien der Schwibischen Alb, das warme 
Moustérien mit der gleichen Industrie von Taubach und 
Krapina, das obere Acheuléen mit dem im Alteren LOS von 
Achenheim, das untere Acheuléen mit dem von Hundisburg’). 

Andererseits aber widerlegt diese geologische Glederung 
eine aus prahistorischen Griinden resultierende Schluffolgerung 
CoMMONTS. 

Nach Commont miiSte, da er am Grunde der unteren Terrasse 
ein Chelléen évolué annimmt, nach der Aufschiittung der unteren 
Kiese der Mittelterrasse (II) mit typischem Chelleen eine starke 
Erosion mit nachfolgender Aufschiittung der hegenden Kiese der 
unteren Terrasse mit dem ,,Chelléen évolué* erfolgt sein. Danach 
hatte sich dann nur auf der mittleren, nicht aber auf der unteren 
Terrasse der sandige Lehm mit dem Acheuleen, und ebenso 
nur auf der mittleren, nicht auf der unteren Terrasse der 
altere L68 mit dem oberen Acheuléen entwickelt. Es ware 
ferner wahrend der vorletzten Hiszeit auf der unteren Terrasse 
weder eine Erosion noch eine Akkumulation eingetreten, da sich 
zwischen die Schichten des ,Chelléen évolue* mit Hippo- 
potamus und des warmen Moustérien mit der Antiquusfauna 
keinerlei kaltere Fauna einschiebt. 

Diese Annahmen sind aber ganz unwahrscheinlich, vielmehr 
liegt eine andere, doppelte Miglichkeit vor: entweder es handelt 
sich um Chelléen auf sekundirer Lagerstitte, oder es liegt ein 

1) F. Wiecers: a. a. O. S. 605. 
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abnlicher Fall vor wie bei La Micoque, dessen Industrie von den 
Franzosen fiir Acheuléen gehalten wurde, wihrend tatsachlich 
ein warmes Mousterien vorliegt!), Da nimlich mit den 
Faustkeilen auch lange Klingen’) vorkommen, so ist es nicht 
ausgeschlossen, da8 eine Ubergangsindustrie vom Acheuléen 
zum warmen Moustérien vorliegt. 

Der Fauna der altdiluvialen obersten Sommeterrasse 
entspricht die Fauna von Saint-Prest, so da8 wir diese, wie 
auch die verwandte Fauna von Cromer, mit gutem Grunde in 
das erste Interglazial verweisen kénnen. — Die in der fol- 
genden Tabelle, 8. 414/15 dargestellte Gliederung ergiebt eine 
ausgezeichnete Ubereinstimmung der quartiren Bildungen nicht 
nur in ganz Frankreich, sondern auch eine solche mit den 
ubrigen quartiren Bildungen Mittel-Huropas. — 

In manchen Gegenden Frankreichs, wie z. B. in der 
Dordogne, werden die quartéren Bildungen hauptsachlich oder 
fast ausschlieBlich durch die Kulturschichten des diluvialen 

Menschen vertreten. Hier ist die Fauna ein sehr wichtiges 
Mittel zur Altersbestimmung der Schichten. Bei den lang- 
jahrigen Ausgrabungen, die O. Hauser im Vezeretal unter- 
nommen hat, sind auch eine Menge yon Knochen gesammelt, 
die von mir nach Deutschland gebracht und von Herrn 
O. Tuiess sehr: sorgfailtig bestimmt worden sind. 

Le Moustier, Station 44. Acheuleen. Rif-Hiszeit. 

Ursus spelaeus 
Bison priscus 
Cervus elaphus 
Equus caballus 
Elephas primigenius. 

La Micoque Station 1.Moustérien. RiB-Wiirm-Zwischeneiszeit. 

Ursus spelaeus 
Bison priscus 
Rhinoceros Mercki 
Cervus elaphus 
Equus caballus. 

La Rochette. Aurignacien, Wiirm-Hiszeit. 

Rangifer tarandus 
Cervus elaphus 

»  griganteus 

1) F. Wiecers: Studienreise zu den palaolithischen Fundstellen der 
Dordogne. Zeitschr. f. Ethn. 1913. S. 126—142. ; 

?) V. Commonr: Les gisements préhistoriques de Saint Acheulée 
et de Montieres, Amiens 1911, 8. 155. 
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Gliederung des 

Fauna Industrie 

Elephas primgenius 

Rhin. tichorhinus Magdalénien 

Cervus tarandus Solutré 

Ly Equus caballus SS am 

Wirm-Eiszeit Bison priscus Aurignacien 
Ovibos moschatus 
Antilope saga 
Myodes lemnus 

Mousterien II 

El. antiquus 
3. Rhin. Mercku 

RiB-Wirm- Hippopotamus Moustérien I 

Zwischeneiszeit Cervus elaphus 
Equus caballus 

El. primigen LUS 

Il. Rhin. ROT as Weenie cee il 

RiB-Eiszeit Bison ipriscus 
Equus caballus 

El. antiquus eels 
eo Polite, bene Acheuléen 1 

Mindel-Rib- Hippopotamus Chelléen 

Zwischeneiszeit Belgrandia marginata 

lie 

Mindel-Eiszeit 

El. Trogontheru 
» meridionals 

~ Rhin. Merckii 
Giinz-Mindel- »  etruscus ane 

i iszel rhinus rae een 

Zwischeneiszeit »  leptorhinus raechellee 

Hippopotamus major 
Equus Stenonis 

IL 

Ginz-Eiszeit 
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Sande von 

Saint-Prest 

St. Cosme 

Quartirs in Frankreich. 

Nord- ZA " : 
es oieeesch Auvergne Sadne- u. Rhone-Gebiet Pyrenien 

Jnnere Jungmorinen 

Jseretalterrasse Nied 
i r Nieder- 

Jineerer LOG Aufbere Jungmorinen 
5 : terrasse 

Niederterrasse 

L6o8 der Hochterrasse 

Hnéere (10 m) Terrasse von Villefranche 
; m)- i : 

(Moustierschicht der hast 
Terrasse rosion 

her S Grimaldigrotten bei 
r Somme 

Mentone) 

Jiingere Ver- Hochterrasse 
Witerer Lag eisung des Cantal. Altmoranen Endmoranen von 

Terrassen bei Elochtorn Montrejeau und 2 ochterrasse : 
Arpajon Labroquere 

Mittlere (80 m)- 

Terrasse Talerosion Erosion 

der Somme 

Altere Vereisung 5 Weck an Jiinyerer 
; i iingerer Deckenschotter 

Breccie vy. Perrier 2 Deckenschotter 

Obere (40 m)- 

 Terrasse der 
Tone und Sande von 

Somme. Erosion 

Alterer Deckenschotter 

Alterer Decken- 
schotter des Pla- 
teaus von Lanne- 
mezan u. d. Wal- 
des v. Bouconne 

bei Toulouse 
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lV. 

Wirm-Biszeit 

Mauna 

Elephas primigentus 
Rhin. tichorhinus 
Cervus tarandus 
Equus caballus 
Bison priscus 
Ovihos mosehatus 
Antilope saiga 
Myodes lemnus 

oh 

Rib-Warm- 

Zwischeneiszeit 

El. antiquus 
Rhin. Merckii 
Hippopotamus 
Cervus elaphus 
Equus caballus 

Industrie 

Magdalénion 

Solutréon 

Aurignacion 

Moustévion If 

Moustérien | 

Quartiirs in Ir 

——E——
———EE

EEE——
—E——E

—EEE 

Nord- 
Trankroich 

aunkreich. 

Atvorgne 
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Sadno- uw. Rhdne-Gebiet Pyreniien 

Se) ee 

Jingerer Lob 

Untere (10 m)- 
Torrasse 

der Somme 

El. primigenius 
Ill. Rhin. tichorhinus Rs . 

RiB-Eiszeit Bison priscus Acheuléen II Mterer Lob 

Equus caballus 

Et. antiquus 9 que q B 
ee Rhin. Merckii Acheuléon I Miler (30. m)- 

Mindel-Rib- Hippopotamus Chelléen Terrasse 
Zwischeneiszeit Belgrandia marginata der Somme 

Il. 

Mindel-Eiszeit | 

El. Trogontherii | é 
1 = meridionalis | Obere (40 m)- 

= Rhin. Merckii Terrasse der 
Ganz-Mindel- = etruscus ‘ Chyna 

Zwischeneiszeit -  leplorhinus |; Praechelléen Sala yan 
Hippopotamus major ee 
Equus Stenonis Saint-Prest 

1. 

Ginz-Eiszeit 

Jiingere Ver- 
i es Cantal.) 

Talerosion 

Altere Vereisung 

Breceie y. Perrier 

Jnnere Jungmorinen 

Jsbrotalterrasse 

Aufere Jungmoriinen 

Niederterrasse 

LOB dor Tochtorrasse 

Terrasse yon Villefranche 

(Moustiersehicht der 

Grimaldigrotten bei 

Mentone) 

Altmorinen 

Hochterrasse 

Nicder- 
terrasse 

Urosion 

Hochterrasse 
Endmoranen yon 
Montréjeau und 
Labroquere 

Erosion 

Jiinyerer 
Jiingerer Deckenschotter me 

2 Deckenschotter 

Tone und Sande yon 
Erosion 

St. Cosme 

Alterer Deckenschotter 

Alterer Decken- 
schotter des Pla- 
teaus yon Lanne- 
mezan u. d. Wal- 
des y. Bouconne 

bei Toulouse 
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Bison priscus 
Bos primigenius 

Canis lupus 
» lagopus 

Hyaena spelaea 
Rupicapra pyrenaica 

Colus saiga 
Equus caballus. 

Laugerie intermédiaire. Stationl4. Solutréen Wiirm-LKiszeit. 
Rangifer tarandus 
Cervus elaphus 
Bison priscus 
Hyaena spelaea 

Ursus spelaeus 
Colus saiga 
Equus caballus 
Elephas primigenius. 

Longueroche, Station 45. Magdalénien. Wiirm-Hiszeit. 

Rangifer tarandus 
Cervus elaphus 
Bison priscus 
Equus caballus 

| Klephas primigenius 

Lagopus albus (2). 

Bout du Monde. Magdalenien. 

Bison priscus 
Hquus caballus 
Rangifer tarandus 
Colus saiga 
Castor fiber 
Lepus sp. 
Fischwirbel 
Vogelknochen. 

Dieses sehr reichhaltige Material befindet sich jetzt, 
von wenigen Stiicken abgesehen, die die Sammlung der Geo- 
logischen Landesanstalt in Berlin erworben hat, im Besitz der 
naturhistorischen Museen von Bremen und Magdeburg. 

Die Faunenliste zeigt deutlich klimatische Unterschiede, 
die den verschiedenen Perioden des Quartiars entsprechen. 
Auf die ginzlich indifferente Fauna des jiingeren Acheuléens 
folet eine warmere Tierwelt mit Rhinoceros Merckii und darauf 

treten in Uberzahl Tiere auf, die in Deutschland nur wahrend 



ALT 

der Hiszeit vorhanden sind: Renntiere, Saiga-Antilope und 
sogar der Moschusochse, Ovibos moschatus, von dem etliche 
Skeletteile von Larrerund Curisty!) in der Héhle Gorge d’ Enfer 
bei Les Kyzies gefunden worden sind. Diese Tiere, zu denen 
sich noch der Lemming (nach Nenurinc bei Les Eyzies) und 
der Polarfuchs, Canis Lagopus, bei Raymonden bei Périgueux 
gesellen, beweisen, daf sich auch in diesem Teile Frankreichs 

Kiszeit und Zwischeneiszeit deutlich unterscheiden lassen. 

1) Larter und Curisry: Reliquiae Aquitanicae, London 1875. 

Manuskript eingegangen am 9. Februar 1913.] 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 27 



418 

9. Die Entstehung der Schollengebirge. 

Von Herrn H. Quirine in Charlottenburg. 

Hierzu Taf. XI und 7 Textfiguren. 

Inhaltsangabe. 
: Seite 

Terminologischer perene : 418 
Die bisherigen Ansichten tiber die Entstebung der or Schollengebirge 420 

A. Die ,Senkungstheorie® . . . 421 
B. Die ,,Hebungstheorie® . . . ee al 

Ergebnisse der literarkritischen Betrachtung . eMPEM My et fo 6 2132! 
Die riumliche Lage der Spriinge ..-2. 0. i.0v 4) 2) er oe 
Die Bewegung der Schollen.. 520000 
Die Ursachen des Zerrungsvorgangs. . MBSE Arey este 
Die Beziehungen zwischen Faltung und Zerrung BY is 446 
Terminologischer Stammbaum der tektonischen Krustenbewegung gen 

und Storungen 9 3 es 
Ergebnisse 6.5) PG Ea Wy ol 

Terminologischer Uberblick. 

Versuchen wir die Lageverinderungen, welche die Krd- 
rinde in ihrer Gesamtheit oder in einzelnen Teilen im Laufe 
der geologischen Zeiten erfahren hat — soweit sie auf die 
Wirkung und den Ausgleich endogener Krafte und Spannungen 
zuriickgefiihrt werden kénnen —, von theoretischen Gesichts- 
punkten aus zu ordnen, so haben wir zunichst zwei Haupt- 
eruppen zu unterscheiden: es stehen die Lageveranderungen, 
die sich ohne Zerlegung eines Rindenteils in Schollen vollziehen, 
denen gegeniiber, bei denen sich derartige Schollen ausbilden. 

Die erste Gruppe begreift die Lageveranderungen der kon- 
tinentalen Hebung und Senkung sowie die Bewegungen, die 
unter plastischer Deformation einzelner stark beanspruchter 
Zonen zur Bildung von Falten und Flexuren gefiihrt haben. 

Zur zweiten Gruppe waren dagegen alle Krustenbewegungen 
zu zihlen, bei denen unter Ausbildung von LHinzelschollen 
eine Bewegung dieser Schollen gegeneinander auf Verschiebungs- 
flachen (Stérungen) eingetreten ist. 

Nach ihren Beziehungen zu den durch sie getrennten 
Schollen und ihrer Wirksamkeit unterscheiden wir im einzelnen: 

1. Spriinge: Stérungen, auf denen eine vornehmlich verti- 
kale Verwerfung der benachbarten Sehollen gegen- 
einander stattgefunden hat. 
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2. Blatter'): Stérungen, auf denen eine vornehmlich hori- 
zontale Verschiebung der Schollen eingetreten ist. 

3. Uberschiebungsflichen: Stérungen, die eine Uber- 
schiebung einzelner Rindenteile tibereinander und Auf- 
schiebung aufeinander vermittelt haben. 

Ein Stammbaum der verschiedenen Lageveranderungen 
wiirde unter diesem Gesichtspunkt folgendes Bild zeigen: 

1. Lageveranderungen ohne Schollenbildung. 

| 

Kontinentale Faltung Flexur 
Bewegung 

2. Lageverinderungen unter Schollenbildung und -verschiebung auf 
Stérungen. 

aCe 
| 2 

Vertikale Horizontale Uberschiebung 
Verwerfung Verschiebung auf wber- 

auf Spriingen auf Blattern schiebungsflichen 

Abgesehen yon den zahlreichen Ubergingen entstehen 
durch das Zusammentreffen von lLageyeranderungen  ver- 
schiedener Art, z. B. von Faltung und Uberschiebung, Reihen 
yon Komplikationen, die in theoretischer Betrachtung nur 
unter Schwierigkeiten zu erfassen sind. 

Wir kénnen jedoch die Lageverainderungen noch einer 
zweiten Gruppierung unterwerfen, die unter dem Gesichtspunkt 
ihrer Entstehungsursache zu erfolgen hat. 

') Der in neuerer Zeit fir ,Blatt“© verwandte Ausdruck ,Ver- 
schiebung“ diirfte sich schon aus dem Grunde zur prazisen Bezeichnung 
dieser Stérungsgruppe nicht eignen, weil wir mit ,Verschiebung* den 
Bewegungsyorgang erfassen, nicht jedoch die Verschiebungstlache selbst. 
Dasselbe gilt beziiglich der Bezeichnung ,Verwerfung* fir ,Sprung*. 
Es dirfte sich empfehlen, zur genaueren Bezeichnung der Ver- 
schiebungsflichen und -spalten im Gegensatz zur Bezeichnung der 
Schollenbewegung an sich, scharf zwischen beiden GréBen zu unter- 
scheiden und, wie das in vorliegender Arbeit geschehen, zur Be- 
zeichnung der Flachen und Spalten die Ausdriicke Sprung, Blatt und 
Uberschiebungsflache, zur Bezeichnung der Schollenbewegung dagegen 
Vertikalverwerfung, Horizontalverschiebung und Uberschiebung zu ver- 
wenden. Durch den sinnentsprechenden Gebrauch dieser Ausdriicke 
wird sicherlich das Verstindnis tektonischer Arbeiten erleichtert und 
Verwechslungen vorgebeugt. 

27 
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Auch hier erhalten wir zwei Gruppen. In der ersten 
kénnen wir alle Lageveranderungen vereinigen, die als Er- 
gebnisse eines horizontal gerichteten Bewegungsvorganges, also 
in der Hauptsache eines Faltungsprozesses, aufzufassen sind. Ks 
sind das vor allem die Faltenbildung') selbst, ferner die 
Schollenverschiebung auf Blattern und Uberschiebungsflachen. 

In der zweiten Gruppe wiirden alle diejenigen Lagever- 
anderungen Aufnahme finden, die nach allgemeiner An- 
schauung das Resultat vertikaler Bewegungen der Erdrinde 
darstellen: die kontinentale Bewegung grdSerer Rindenteile 
und endlich die vertikale Schollenverschiebung auf Spriingen. 

Wenn wir einstweilen von den kontinentalen Bewegungen 
absehen, so umfabt die zweite Gruppe diejenigen Lagever- 
anderungen, die wir als Schollenverschiebungen im engeren 
Sinne bezeichnen, und die der ersten Gruppe, welche alle die 
Erscheinungen enthilt, welche uns der tektonische Bau der 
Faltengebirge bietet, gegeniiberzustellen ist. 

Die Gebiete, in denen die vertikale Schollenverschiebung 
auf Spriingen vorherrscht, sind — wie das bisher auch meist 
geschehen — als Schollengebirge zu umgrenzen. 

Die bisherigen Ansichten tiber die Entstehung 
der Schollengebirge. 

Den vielen Theorien, welche iiber die Entstehung der 
Faltengebirge entstanden sind, stehen keineswegs ahnlich zahl- 
reiche iiber die Entstehung der Schollengebirge gegentber. Wir 
besitzen tiber die alleemeine Entstehung der Schollengebirge 
oder auch nur der Spriinge, der ,echten Verwerfungen“, wie 
sie auch wohl noch genannt werden, iiberhaupt keine um- 
fassendere Hinzeldarstellung. Die verschiedenen Ansichten, die 
iiber ihre Entstehung geiuSert worden sind, finden sich in 
den verschiedensten Arbeiten verstreut und sind meist auf 
Grund der Verhiltnisse einzelner mehr oder weniger gut auf- 
geschlossener Gebiete entstanden, so daB es sehr schwer halt, 

sich einen allgemeinen Uberblick zu verschaffen. 
Wire es somit auch kein zweckloses Beginnen, eine 

Gesamtdarstellung der bisherigen und zurzeit herrschenden An- 
sichten titber die Entstehung der Schollengebirge bzw. ihrer 

1) Die Flexuren sind bei einer Gruppierung nach der Entstehungs- 
ursache nicht oline weiteres einer der beiden Hauptgruppen zuzuteilen, 
da Flexuren sowohl durch eine Druckspannung wie durch senkende Be- 
wegungen entstehen kénnen. In vielen Fallen sind sie nur als Vor- 
stufe von Stérungen zu betrachten, so da sie im einzelnen als Uber- 
schiebungsflexur, Blattflexur, Sprungflexur zu bezeichnen waren. 
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tektonischen LErscheinungen zu geben, vielleicht sogar auf 
literarkritischem Wege zu einer ausreichenden Erklarung der 

Schollenbildung und -verschiebung zu gelangen, so nétigt doch 
ein Umstand zur Zurickhaltung. Hs mu8 néamlich aus- 
gesprochen werden, dai fast unsere gesamte bisherige Literatur 
in bezug auf die terminologische Begriffsbestimmung der tek- 
tonischen Erscheinungen, insonderheit auf dem Gebiete der 
Unterscheidung der verschiedenen Stérungsgruppen, nicht nur 
keine geniigende Durchbildung, sondern sogar eine derartige 
Unzulinglichkeit, ja Verwirrung zeigt, daB es fast zwecklos er- 
scheint, den Sinn mancher Darstellungen tiber tektonische Be- 
weeungsyorgange zu ermitteln. Nicht allein, daS Stérung, 
Verwerfung, Sprung véllig synonym verwendet werden, nein, 
auch die Unterscheidung von Blatt und Sprung, ja selbst von 
Uberschiebungsflache und Sprung scheint auch neueren Autoren 
noch nicht ausreichend bekannt zu sein — ganz abgesehen von 
den immerhin verzeihlichen und manchmal allerdings auch un- 
vermeidbaren Verwechslungen zwischen Falte und Flexur oder 
zwischen Uberschiebungsflache und listrischer Flache'). 

Trotz dieser Schwierigkeiten, die Ansichten eines grofen 
Teils der Autoren zu erfassen, ist es dennoch notwendig, einen 
vedringten historischen Uberblick voranzuschicken, schon aus 
dem Grunde, um einen Ausgangspunkt fiir die nachfolgenden 
Betrachtungen zu gewinnen. 

A. Die ,,Senkungstheorie“. 

Die erste Erwahnung der Stiérungen und insbesondere der 
Spriinge finden wir naturgemaf$ in der bergmiannischen Literatur; 
war es doch zuerst der Bergmann und vor allem der Kohlen- 
bergmann, der beim Auffahren einer Lagerstatte auf Flachen 
und Kliifte traf, welche die Lagerstatte in die Tiefe oder die 
HoGhe verwarfen. Lange bevor die wissenschaftliche Geologie 
tiberhaupt zur Erkenntnis dieser Erscheinungen gelangte, waren 
von Bergleuten, wie Scumipr?), v. CARNAL), ZIMMERMANN 4) u. a., 

') Gerade aus diesem Grunde erschien es mir nicht unangebracht, 
eine kurze terminologische Ubersicht voranzustellen und am Schlub 
einen entsprechenden Stammbaum unter Beriicksichtigung der KEr- 
gebnisse der vorliegenden Arbeit folgen zu lassen. Beziiglich der 
,listrischen Flachen“ s. u. 

*) J. C. L. Scummr: Theorie der Verschiebung ilterer Gange. 
Frankfurt a. M. 1810. 

3) v. Carnatt: Die Springe im Steinkohlengebirge. Karstens 
Archiv, Bd. IX, Berlin 1835. 

1) Zimmermann: Die Wiederausrichtung verworfener Gange, Lager 
und Fléze. Leipzig 1828. 
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die verschiedenen Stérungsgruppen in der Hauptsache begrifflich 
unterschieden, geordnet und ihre Wirkungsweise sowie ihre 
bergmannische Ausrichtung beschrieben worden. Die Entstehung 
der Stérungen, bzw. die Ursache zur Schollenbildung, wurde 
jedoch meist gar nicht von diesen bergménnischen Autoren be- 
riihrt oder mit kurzen Worten abgetan. Man kam jedenfalls 
beztiglich dieser Fragen nicht tiber sehr unklare Vorstellungen 
hinaus. 

Leider sind diese Vorarbeiten der alteren fachgeologischen 
Forschung entweder unbekannt geblieben oder von ihr nicht 
berticksichtigt worden, denn wir finden noch bis in die 
7Oer Jahre des 19. Jahrhunderts hinein bei den Geologen, selbst 
zu der Zeit, als man die Entstehung der Faltengebirge bereits 
eifrig behandelte, eine heftige Abneigung gegen die Annahme 
jeglicher Stérungslinien. 

Fiir die Geschichte der Erkenntnis der Entstehungsursachen 
der Schollengebirge bildet das Jahr 1880 den ersten Markstein: 
in diesem Jahre erschien die Arbeit von G. Kénter ,Uber die 
Stérungen im westfalischen Steinkohlengebirge und deren Ent- 
stehung“'). Neben einer sich an die Altere bergmannische 
Literatur anschlieBenden Beschreibung der Stérungsgruppen gibt 
er eine wohlbegriindete Deutung ihrer verschiedenen Entstehung. 
Wahrend er Horizontalverschiebungen und Uberschiebungen 
auf den tangentialen Faltungsdruck zuriickfiihrt, erklart er die 
vertikale Schollenverschiebung auf Spriingen durch verschieden 
starke Senkung einzelner Rindenteile infolge der Schrumpfung 
des Erdkerns. Die Ursache fiir die erste Anlage der Spriinge 
sucht er in seitlichen Druckkraften, deren Vorhandensein er in 
gewissem Sinne ebenso bei der Bildung der Spriinge voraus- 
setzt, wie er dies fiir die Entstehung der beiden iibrigen 
Stérungsgruppen tut’). 

1) G. Koénter: Uber die Stérungen im westfalischen Steinkohlen- 
gebirge und deren Entstehung. Ztschr. f. d. Berg-, Hitten- und 
Salinenwesen im preufischen Staate. Berlin 1880. Vergl. auch 
G. Konter: Die Stérungen der Gange, Fléze und Lager. Leipzig 1886. 

*) Diese Deutungsweise der Entstehung der Springe bewegt sich 
ganz im Rahmen der damals herrschenden Anschauung von dem Ur- 
sprung und der ersten Umsetzung der gebirgsbildenden Krifte, der 
Anschauung, die James D. Dana in seiner ,Origin of Mountains“ 
(American Journal of Se. and A. New Haven 1873) in so glanzender 
und bestimmter Weise gefaBt hat: ,Die zentripetale Kraft der nach- 
sinkenden Erdkruste setzt sich in tangentiale Spannung um“. Diese 
» Kontraktionstheorie*, die zunachst nur die Erscheinungen der Falten- 
gebirge erklaren sollte, wandte Kénter somit auch auf die Entstehung der 
Schollengebirge an. 
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In auSerordentlich bemerkenswerter Weise stimmen diese 
Anschauungen K6HLERs mit denen tiberein, die EK. Stiss!) drei 
Jahre spater im ersten Bande seines ,Antlitz der Erde“ ge- 
auBert hat. 

Auch Stss setzt die sikulare Schrumpfung des Erdkerns 
vyoraus und laSt hieraus sich zwei Folgerungen ergeben, zwei 
resultierende Spannungen, mit deren Hilfe sich seiner Ansicht 
nach alle irdischen Dislokationen erklaren lassen?). 

ir unterscheidet: 

1. tangentiale Spannung — horizontale, schiebende und fal- 
tende Bewegung — 

2. radiale ya — anaes. senkende Bewegung — 

Nach ihm hat man daher die Dislokationen oleae 
Lageveriinderungen) ,in zwei groBe Hauptgruppen zu trennen, 
von welchen die eine durch mehr oder minder horizontale, die 

andere durch mehr oder minder vertikale Ortsverinderung 
erdBerer oder geringerer Gebirgsteile gegeneinander erzeugt 
worden ist“.... ,KEs gibt weite Gebiete, in welchen die 
erste und andere, in welchen die zweite Gruppe vorherrscht, 
und es gibt auch Strecken, in welchen beide gemeinsam er- 
scheinen und ein innerer Zusammenhang zwischen beiden er- 

' kennbar ist, in welchen daher die raumliche Zerlegung eine 
minder vollstandige gewesen ist“. 

Zu den Lageveranderungen durch tangentiale Bewegung 
rechnet er Faltenbildung, Uberschiebung?) und Horizontal- 

1) E. Stss: Das Antlitz der Erde, I, Wien 1883. 
Nea. sO. le 143. Ti 1G: 
3) Die von Stss (a. a. O. III,, 612) im AnschluB an Smeysters ,,seismes 

de chevauchement“(Etude sur laconstitution dela partie orientale de bassin 
houiller du Hainaut. Ann. des mines de Belg. 1900) als ,listrische 
Flachen* bezeichneten Stérungen lassen sich als Auslésungen noch 
nach der Faltung vorhandener bezw. durch die Faltung neugeschaffener 
Spannungen betrachten. Ihre eigenartige, mit dem Abschwellen des 
Faltungsdruckes verkniipfte Entstehung ist die Ursache, daB sie meist 
im Streichen der gefalteten Schichten verlaufen, ihr Einfallen in Starke 
und Richtung haufig andern und daf sie nur selten in griBere Teufen 
niedersetzen. Es sind nichts weiter als Risse in vorher stark durch Drack 
beanspruchten Schichten, in denen noch vorhandene ortliche Druck- 
und Zugspannungen sich nachtriglich ausgleichen. Sie werden dem- 
nach beztiglich ihrer Wirkung in einzelnen Fallen den Uberschiebungs- 
flachen, in anderen Fallen den Spriingen nahestehen, je nachdem die Be- 
wegung der durch die listrische Flache getrennten Schollen vor sich 
geoangen ist. In der Menrzahl der Falle besitzen diese Flachen die 
Wirkung von Uberschiebungsflichen, so da® sich schon hieraus ihr 
enger Zusammenhang mit dem Faltungsvorgang, also dem Horizontal- 
druck ergibt. Allerdings ist zu beriicksichtigen, wie von Lacumayn 
(Uberschiebungen und ‘listrische Flichen im westfalischen Carbon. 
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verschiebung, zu den Dislokationen durch Senkung zahlt er 
— von den Flexuren abgesehen — die Schollenverschiebung 
auf Spriingen. Bei ihm finden wir somit eine scharfe Scheidung 
der Erscheinungen der Faltengebirge von denen der Schollen- 
gebirge. Er sagt tiber die zweite Gruppe'): ,Wo die tangen- 
tiale Bewegunng fehlt, lassen sich die vorhandenen Dislokationen 
ungezwungen durch das Weichen der Unterlage und die 
Schwerkraft erkliren.“ 

Bei bestimmten Senkungsfeldern unterscheidet er ,radiale“ 
und ,,peripherische“ Spriinge. Ein Horst entsteht nach ihm 
dadurch, daf sich zwei Senkungsfelder mit ihren peripherischen 
Spriingen eimander naihern, wodurch zwischen ihnen ein Horst 
als trennender Ricken bleibt; Grabenversenkungen dement- 

sprechend ebenfalls durch besondere Arten yon peripherischen 
Spriingen. 

Uber die Ursache zur Entstehung der Spriinge und die 
Griinde zur vertikalen Verschiebung einzelner Rindenteile 
gegeneinander auB8ert sich Siiss ganz bestimmt bei Besprechung?) 
der drei Senkungsgebiete von Wien, von Landsee und Graz: 
,Diese Einsenkungen sind aber die Zeichen eines Weichens 
der Unterlage unter einzelnen Teilen der bereits gefalteten 
Alpen.“ Die Spriinge und Schollengebirge entstehen somit nach 
ihm durch ungleichmaBige Senkung einzelner Schollen bei 
weichendem Untergruud. . Eine Entstehung durch ungleich- 
maBige Hebung erklart er fir ausgeschlossen. 

Diese Annahme Stiss’ fiihrt notwendigerweise zu dem 
Schlusse, den der grofe Geologe auch anerkennt, da die Aus- 
bildung der Spriinge unter einem herrschenden Horizontaldruck 
vor sich gehen mu, oder vielmehr daS die Senkung der Rinde, 
d. h. ihre Anna&herung an den Erdmittelpunkt, eme Zunahme 
der allgemeinen horizontalen Druckspannung zur Folge hat. 

Gliickauf 1910) ganz richtig bemerkt worden ist, dai bei den durch 
. Schaufelflachen* getrennten Schollen weniger eine Aufwairtsbewegung 
(Aufschiebung) der hangenden Schvlle auf die liegende — wie etwa bei 
einer Uberschiebung — vorliegt als vielmehr eine Untersenkung (Unter- 
schiebung) der liegenden unter die hangende. Wieinallen derartigen Fallen, 
werden wir jedoch nicht. immer die positive Bewegung der einzelnen 
Schollen feststellen kénnen, sondern uns begniigen missen, lediglich 
die relative Versetzung gegeneinander zu bestimmen. Die Entscheidung, 
ob es in einem einzelnen Falle sich um eine Uberschiebungsfliche oder 
eine listrische Flache handelt, muf daher oft ausgesetzt werden. Dab 
auch fiir Schaufelflichen als Vorstufe Flexuren in Frage kommen 
kénnen, braucht wohl nicht betont zu werden. 

aca OP aAbS: 
2) Zax a OMT sags: 
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Stss ist unter den Fachgeologen der erste gewesen, der 
eine eingehende Erklairung fiir die Entstehungsursache der 
Spriinge gegeben hat, und es ist zu verstehen, daB bis in die 
jiingste Zeit hinein seinen Anschayungen mit Gliick Verfechter 
erstanden sind. 

Wir miissen anerkennen, da8 seine Theorie zur Entstehung 
der Schollengebirge, die ich kurz mit ,Senkungstheorie* be- 
zeichnen moéchte, mit gewissen Hinschrinkungen die Entstehungs- 
ursache eines Teils der Spriinge, wie wir spiter sehen werden, 
trifft, obwohl auch bei ihm eine geringe Durchbildung der 
Theorie der vertikalen Schollenverschiebung zu bemerken ist. 

Nichtso weit gehendwie Stss und von derSiissschenAnschauung 
etwas abweichend, sprechen sich die amerikanischen Geologen 
Powe!) und Durron?) iiber die Entstehung von Schollenge- 
bieten aus. Die Bearbeitung eines der groSartigsten Schollen- 
gebirge der Erde, das uns im Hochplateau von Utah, dem 
Wasatchgebirge, entgegentritt, wo Verwurfshéhen von_ iiber 

2000 m zwischen einzelnen Schollen festgestellt werden konnten, 
hatte den Forschern Gelegenheit geben kinnen, sich iiber das 
Problem der Schollenbildung und -verschiebung auszusprechen. 
Trotzdem Aufern sie sich, wie Siss*) hervorhebt, nur mit 
eréBter Zuriickhaltung dariiber, ob eine Scholle gegen die andere 
gesenkt oder gehoben sei, vielmehr verwahren sie sich aus- 
driicklich dagegen, da aus den von ihnen gewihlten Ausdriicken 
bestimmte Folgerungen gezogen wiirden. Lediglich bei Graben- 
-yversenkungen, welche mit sekundirer Zertriimmerung verbunden 
sind, wird von Durron ausdriicklich zugestanden und betont, 
daB es sich um gesunkene Blicke handelt. Fiir die Gebirgs- 
art, d.h. fiir die reinen Schollengebirge, ist nach der Anschauung 
der Amerikaner bezeichnend und bedingend die ginzliche Ab- 
wesenheit jeder horizontal wirkenden Kraft, welche Ketten- 
gebirge mit alpinen Merkmalen erzeugt. Durron ist sogar der 
Ansicht, da8 der nérdliche und stark gestérte Teil des Hoch- 
landes, die Musinia- Zone, zwischen auseinandergezogenen Ge- 
birgsteilen eingesunken sei. 

Interessant ist in Riicksicht auf die spitere Erérterung die 
Tatsache, daB sich das Wasatchhochland bis tiber 3500 m iiber 

den Meeresspiegel erhebt und junge — kretacische — marine 

1) J. W. Power: Rep. on the Geol. of the Eastern Portion of the 
Uinta Mountains. New York 1876. S. 16 ff. 

*) C. EH. Durron: Rep. on the Geol. of the high Plateau of Utah. 
New York 1880. S. 25 —54. 

ay eaoa. 0.1, S. 174. 
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Sedimente tragt, so da’ also in sehr junger Zeit eine betracht- 
liche Hebung des Gebietes stattgefunden haben muB. 

Stiss bemerkt'), daB es sich in diesem Coloradogebirge 
nicht wie in den ,enger umgrenzten Gebieten des mittleren 
Europas* um peripherische bezw. radiale Linien handle, sondern 
vielmehr um Tafelbriiche, welche aus Flexuren hervorgegangen 
seien und einen Wechselverwurf zeigten. Die vonden Amerikanern 
erwahnte Tatsache, da8 augenscheinlich bei der Gebirgsbewegung 
des Hochlandes jede horizontale Druckspannung gefehlt habe, 
ja daB in gewissem Sinne eine horizontale Zerrung als Vorbe- 
dingung fir die Senkung einzelner Schollen zu betrachten sei, 
bezeichnet Stss als ,auffallend“?). 

Diese von Durron-POWELL zuerst hervorgehobene Schollen- 
bildung und -verschiebung unter Druckentlastung oder selbst 
unter Auseinanderziehung eines Gebietes ist insbesondere in 
neuerer Zeit von verschiedenen Geologen auf Grund der Ver- 
haltnisse in einzelnen Schollengebieten mehrfach angenommen 
worden, allerdings ohne daf von ihnen irgendwelche allge- 
meinere Theorien tiber die Kntstehung der Schollengebirge auf- 
gestellt worden sind. So vor allem von Ricurnuoren fir die 
Inselbégen Ostasiens, russischen Geologen fiir die groBartigen 
Disjunktivbriiche Innerasiens und endlich fiir die Graben des 
afrikanischen Kontinents?). 

Wenn wir auch von der Reaktion absehen, die sich gegen 
einen Teil dieser Deutungen, namentlich gegen diejenige 
RICHTHOFENS, gewendet*) hat, muf doch bemerkt werden, daB 
diese Anschauungen, die in gewissem Sinne der Theorie von 
Stss widersprechen, nicht ausgereicht haben, die Theorie von 
der Entstehung der Schollengebirge nach Siss zu erschiittern. 
Kinerseits ist von den Forschern, welche die abweichenden An- 
sichten vertreten haben, kein Anspruch darauf erhoben worden, 

daB es sich bei ihren Beobachtungen um LErscheinungen eines 

1) valiant Oe eo hoo: 
the chat Ohr  ly te Jl), 
3) Das Auftreten von Zerrungen in der Erdrinde hat insbesondere 

K. Kayser in seinem Lehrbuche der allgemeinen Geologie in sehr 
dankenswerter Weise gewiirdigt und hervorgehoben. Vornehmlich unter 
dem Eindruck der obigen abweichenden Beobachtungen kommt Kayser 
zu dem Schlusse, ,daf Zerrungsspalten gewif haufiger seien, als ge- 
wohnlich angenommen werde. Wohl die Mehrzahl der Grabenver- 
senkungen seien auf Dehnungen und Zerrungen der Erdrinde zurick- 
zufihren* (E. Kayser, Lehrbuch, Stuttgart 1912, I, S. 725). 

4) AuBer Lorenz hat sich auch Ocawa, Verh. des Intern. Geol. 
Kongr. Mexiko 1906, II, 8S. 1271 gegen Ricursoreys Zerrungsbégen aus- 
gesprochen. 
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allgemeinen Prinzips handle, anderseits hat sich Sitss selbst 
mit diesen Beobachtungen auseinandergesetzt und ist trotzdem 
nicht zu einer Anderung seiner Theorie gelangt. Endlich hat, 
wie gesagt, es niemals an Verfechtern der Stssschen Theorie 
gefehlt. 

B. Die ,Hebungstheorie‘. 

Wird yon Stss und einer grofen Zahl von Geologen die 
Entstehung der Schollengebirge auf Senkung in ursichlichem 
Zusammenhang mit dem Gravitationszuge zuriickgefiihrt, so will 
eine andere Gruppe von Forschern die vertikale Verschiebung 
einzelner Schollen gegeneinander durch verschieden starke 
Hebung der betreffenden Schollen erklaren. 

Die oberrheinische Tiefebene ist von den alteren Autoren, 

so yon Evie DE Beaumont!) und Siss?), als junger Grabenein- 
bruch, d. h. eine Einmsenkung triadischer, jurassischer und terti- 
firer Sedimente zwischen den beiden alten Pfeilern (Horsten) 
des Schwarzwalds und der Vogesen gedeutet worden. Im Ge- 
gensatz hierzu behaupten DE LAppaARentT?) und VAN WERWEKE%), 
daB wohl das Rheintal im Alttertiir zwischen Vogesen und 
Schwarzwald eingebrochen sei, da’ jedoch spater eine ungleich- 
miBige Hebung eingesetzt habe, bei der Schwarzwald, Vogesen 
und Rheintal gehoben, die umliegenden Schollen, das schwi- 
bische und das Pariser Becken, jedoch zuriickgeblieben seien. 
Die Griinde der verschieden starkeu Hebung gibt Lapparent 
nicht weiter an, VAN WERWERKE fiihrt sie auf seitlichen Druck 
zurtick. 

KESSLER®) geht insofern noch weiter, als er auch das Rheintal 
gegen Vogesen und Schwarzwald bei der allgemeinen Hebung 
zuriickbleiben laft. 

1) Exre pe Beaumont: Notices sur les systemes de montagnes, 
Tome III. Paris 1852. 

Vea.a. ©. 1, 482, 114. TE 71. 
8) pe Lapparent: Conférence sur les sens des mouvements de 

Pécorce terrestre. Bull. soc. géol. France 15 (1887) S. 215—238. 
4) yan Werweke: Bericht tiber die 27. Versammlung des Oberrh. 

Geol. Vereins 1894. —Ders.: Hebungen oderSenkungen in Massengebirgen. 
Mitteilungen der Geol. Landesanstalt von Elsaf-Lothr. VII. 1909 Seite 
155—166. —Ders.: die Trierer Bucht und die Horsttheorie. Ber. tber die 
Verh. des Niederrh.’ Geol. Vereins 1910. Ztschr. des Nat. Ver. f. d. Preub. 

“Rhide. und Westf. S. 12—37. — Ders.: Tektonische Vorginge zur Zeit 
der Entstehung unserer Steinsalz und Kalisalzlagerst. Mitteil. der 
Philom. Ges. in Els.-Lothr. 1912, 8. 575—582. 

°) Kesster: Zur Entstehung der mittelrh. Tiefebene: Ztschr. d. D. 
Geol. Ges. 1910 S. 361. 
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Folgerichtig haben endlich ANDREAE') und SALOMON?) unter 
Beriicksichtigung der Theorie der Schollenbewegung durch seit- 
lichen Druck die Ansicht vertreten, da$ das Rheintal von beiden 

Seiten als tiberschoben betrachtet werden miisse. 
Dagegen wendet sich nun wieder VAN WERWEKE®), der 

feststellt, daB es sich auf der linken Rheinseite jedenfalls um 
Randspalten handele, die vom Gebirge weg einfallen, die somit 
eher Verwerfungen (Spriinge) und keine Uberschiebungen seien. 

Andererseits halt er jedoch, ohne naher auf die Art der 
Bewegung einzugehen, seine Ansicht von einem Aufsteigen von 
Vogesen und Schwarzwald durch seitlichen Druck iiber das um- 
gebende Tafelland aufrecht. 

Wir erhalten so die Annahme, da Schollengebirge — als 
Schollengebirge miissen wir in der Hauptsache das Gebiet des 
Mittelrheintals und der benachbarten Tafellander betrachten 
— durch verschieden starke Hebung einzelner Schollen unter seit- 
lichem Druck entstehen kénnen. 

ReGetmMAnn?) spricht dies in der Weise aus, da8 ,nicht ein Zug 
der Tafellander in die Tiefe die héhere Lage des Schwarz- 
waldes bedingt, sondern eine infolge seitlichen Druckes erfolgte 
Emporwélbung dieses Gebirges“. Allerdings verwischt er das 
Bild des Schollengebirges und stellt es in Parallele mit von 
alpinem Druck betroffenen Gebieten. 

Gegen diese Anschauungen hat sich in einer ganzen Reihe 
von Aufsitzen am scharfsten Kranz>) gewendet, der die Auf- 
fassung Stss’ von der Entstehung der Schollengebirge durch 
Senkung einzelner Schollen beibehilt und ein Absinken des 
Rheintals und der Schwarzwald und Vogesen umgebenden Ta- 
fellander an den alten Pfeilern und Horsten fiir allein richtig 
erklart. 

Wir sehen, welcher Widerstreit sich bei der Frage nach 
der Entstehung einzelner Schollengebirge erhoben hat, und wie 

') Anpreag: Hine theoretische Reflexion tber die Richtung der 
Rheintalspalte. Verh. des Med.-naturh. Vereins Heidelberg, N.F., 4, Seite 
16 —24 u. 8. 47—5d. 

2) Satomon: Uber die Stellung der Randspalten des Erbacher- und 
des Rheintalgrabens. Ztschr. d. D. Geol. Ges. 1903, S. 40. 

3) van Werwexe: Mitt. der Philomathischen Ges. Els -Lothr. 1905 
5. 238 ff. — 

4) Reeetmann: Zur Tektonik der Schw&bischen Alb. Zentralblatt 
f. Min., Geol. u. Paléontol. 1910, S. 307 ff. 

5) U.a. Kranz: Zentralblatt f. Min. 1907, 8.496 ff. — Ders.: N. Jahrb. 
f. Min. usw. 1908, Beilage, Bd. XXVI, 8.44 ff. — Ders.: Zentralblatt f. Min. 
1908, S. 616 ff., S. 651 ff. — Ders.: Zentralblatt f. Min. 1911, 5. 27ff,, 
8. 352 ff. 
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schwierig es sogar in der Hinzelbetrachtung ware, die richtige 
Ursache beim Studium der Literatur auszuwahlen. 

Wir wollen hiermit dieses besonders lehrreiche Schollen- 
gebiet verlassen und uns wieder mehr den allgemeinen Theo- 
rien tiber die Hntstehung von Schollengebirge zuwenden. 

Da ist es nun JOHANNES WALTHER!) gewesen, der diese 
Theorie von der Hntstehung der Spriinge und der Schollenge- 
birge durch Hebung einzelner Schollen unter seitlichem Druck 
zu einem allgemeinen Prinzip erhoben hat. In seiner Vorschule 
der Geologie”) stellt er die Hntstehung von Faltung und ver- 
tikaler Schollenverschiebung nebeneinander und fiihrt beides 
auf Tangentialdruck zuriick. Ausdriicklich sagt er?): ,Die 
Erdkugel mu8 also nach allgemeinen physikalischen Gesetzen 
bestandig Wirme verlieren und sich hierbei langsam zusammen- 
ziehen. Dadurch aber wird, genau wie bei einem eintrock- 
nenden Apfel, die Erdrinde fir den Erdkern zu weit. Es ent- 
steht eine Spannung (Seitenschub), welche dahin fiihrte, daf 
einzelne kleine und gréBere Stiicke emporgepreBt werden. Be- 
halten dieselben hierbei ihren horizontalen Schichtenbau, dann 
nennt man sie Horste. Werden aber die urspriinglich horizon- 
talen Schichten in vielen Biegungen zusammengeschoben, dann 
sprechen wir von einem Faltengebirge*. Daneben la8t WALTHER 
Senkung zwar bestehen, spricht sich aber tiber die Art, wie 
diese Senkung sich vollzieht, nicht genauer aus. Die von ihm 
zur Konstruktion der Vertikalstérungen vorgeschlagenen Vor- 
richtungen*) bezwecken lediglich, die Bewegungen von Schollen 
langs Verwerfungen infolge von Seitendruck zu verdeutlichen. 

Trotzdem bisher mit jedweder Kritik zuriickgehalten wurde, 
da der 2. Teil vorliegender Arbeit bestimmt ist, mittelbar ein 
kritisches Licht auf die Vorgaénger zu werfen, mag hier dennoch 
eine ganz kurze Betrachtung an diese Theorie WALruerRs an- 
gekniift werden, diese Theorie, die schon recht bedenklich weit 
von dem richtigen Wege abfihrt. 

1) J. Warner: Geschichte der Erde und des Lebens, 1908, S. 61. 
— Ders.: Neue Zeitschr. f. Geol. u. Pal., 4, 1910, 8. 55. — Ders.: Vor- 
schule der Geologie, Jena 1910, S. 145. 

Acca. Ons; 120, 
3) Vorschule S. 128. Das von Warner Gesagte ist m. EK. durchaus 

ernst zu nehmen und nicht etwa darauf zuriickzufihren, daB W. einen 
allgemeinverstandlichen Ton finden will. Dazu ist es wahrlich nicht 
notig, seiner eigenen Ansicht Zwang aufzuerlegen und die Vorginge 
anders darzustellen, als sie sich abgespielt haben. (Vgl. die scharfe 
Kritik durch Kranz: Uber Zusammenschub und Senkungen vom Horst- 
gebirge. Ztrlbl. f. Min. 1911, S. 3527.) 

*) Vorschule 8. 144 und 145. 
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Mag auch fiir drtliche Verhaltnisse, wie sie vielleicht im 
Rheintal vorliegen, wirklich eine tiberschiebungsahnliche Be- 
wegung der Schollen infolge von Seitendruck, was allerdings 
sehr unwahrscheinlich ist, in Frage stehen, fiir den gréSeren 
Teil der Schollenbewegungen jedoch, sowie zur Erklarung der 
Entstehung der echten Spriinge, ist die Theorie WaALtHEeRs ohne 
weiteres abzulehnen. 

Nach Warner scheint es tiberhaupt keine echten Verwer- 
fungen auf Spriingen zu geben — Verwerfungen, bei denen die 
im Hangenden des Sprunges befindliche Scholle tiefer liegt 
als die Scholle im Liegenden des Sprunges —, vielmehr handelt 
es sich bei den von ihm gezeichneten Stoérungen, aufer bei 
den senkrechtstehenden, um Uberschiebungsflachen. Seine Horste 
und Graben sind nicht von echten Verwerfungen, wie wir sie 
in jedem Lagerstattenprofil z. B. finden, begrenzt, sondern 
von Uberschiebungen. Die Méglichkeit, daB eine vertikale 
Schollenverschiebung auf Uberschiebungsflachen vor sich gehen 
kann, mu8 zwar zugegeben werden; so mag sich z. B. in gefal- 
teten Gebirgen durch AbreiSen der Schenkel einer von beiden 
Seiten gepreBten Mulde ein von Uberschiebungsflachen einge- 
faBter Graben bilden. Fiir Schollengebirge ist jedoch die Annahme 
von durch Seitendruck aufgepreBten Horsten und hinabgedriickten 
Graben nur als Ausnahme von der Regel zu betrachten und 
nicht als allgemeine Erscheinung, wie WALTHER dies annimmt. 

Die Verschiedenartigkeit der Anschauungen ergibt sich 
aus folgender Gegeniiberstellung: 

Horst 

nach der bisherigen Anschauung nach W ALrHER 

Fig. 1 

Graben 

nach der bisherigen Anschauung nach WALTHER 

Fig. 2. 
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Wie weit Wattuer hier von der bisherigen Auffassung ab- 
weicht, ergibt sich auch durch Vergleichung seiner Profile mit 
den von Kayser im Lehrbuche der allgemeinen Geologie‘) ge- 
gebenen Skizzen tiber die Tektonik von Schollengebieten. 

Ergebnisse der literarkritischen Betrachtung. 

Uberblicken wir das bisher Erérterte, so erkennen wir, 
da8 es auBSerordentlich schwierig sein wiirde, aus der Fille 
der getiuBerten Ansichten tiber die Entstehung der Spriinge 
und die Ursache der vertikalen Schollenverschiebung die richtige 
oder auch nur die wahrscheinlichste auszuwadhlen. Der Hin- 
wand, daB es sich bei den gebrachten Theorien z. T. um langst 
tiberwundene Anschauungen handele, kann mitnichten erhoben 
werden. Ist doch gerade die auch fiir den unkritischen Be- 
schauer absonderliche Ansicht von WALTHER in einem Lehr- 
buche aus dem 20. Jahrhundert abgedruckt. 

Wenn wir die historische Entwicklung der Hrkenntnis von 
der Hntstehungsursache der Spriinge und Schollengebirge und 
die bisherigen Ansichten an unserem Auge vortberziehen lassen, 
so erkennen wir weiter, daf die einzige eingehender begriindete 
und fiir eine allgemeine Betrachtung verwertbare Anschauung 
die Deutung ist, die Stss von der Entstehung der Schollen- 
gebirge gegeben hat, und die in ahnlicher Weise bereits vorher 
von G. KOHLER vertreten worden ist. 

Beider Ansichten haben als Grundlage fiir die spitere 
tektonische Forschung gedient, und namentlich Siss hat den 
spateren Untersuchungen und Deutungen die Richtlinien ge- 
geben. Man hat der Theorie von Stss allgemeine Giiltigkeit 
zuerkannt und hat, wie wir gesehen haben, abweichende An- 
schauungen, die sich auf Grund der tektonischen Verhiiltnisse 
einzelner Gebiete ergeben haben, dadurch abzutun versucht, 
daf man ihnen, wenn man sie iiberhaupt gelten lief, nur eine 
Ortliche Bedeutung gab oder sie als Ausnahme behandelte, der 
eine weitergehende Hinwirkung auf die Giltigkeit des allge- 
meinen Prinzips nicht zuzugestehen war. 

Nach Siss ist keine allgemeine Theorie tiber die Schollen- 
bildung und -verschiebung mehr aufgestellt worden. Auch die 
Ansichten, die Kayser und Watruer in ihren Lehrbiichern 
ausgesprochen haben, sind keineswegs abnlich systematisch 
durchgearbeitet, wie das von der Theorie Stiss gesagt werden 
kann. 

3 ") Kayser: Lehrbuch der Geologie, Stuttgart 1912, I, 8. 204—211, 
. 130. 
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Legen wir darum nochmals kurz die Basis fest, die Stss 
fiir die Entstehung der Schollengebirge gegeben, und von der 
die weitere Forschung auszugehen hat, so erhalten wir: 

Die Spriinge und Schollengebirge entstehen durch ungleich- 
miBige Senkung einzelner Teile der Erdrinde bei weichender 
Unterlage unter der Einwirkung der Schwerkraft. Die Sen- 
kung ist als eine unmittelbare Folge der Schrumpfung des Erd- 
kerns zu betrachten, die sich aus seiner allmahlichen Abkih- 
lung herleitet. 

Die riumliche Lage der Spriinge. 

Zur Erforschung der Wirkungsweise und der Entstehung 
der Spriinge empfiehlt es sich, Teile unserer Erdrinde heran- 
zuziehen, in denen eine stiarkere Schollenverschiebung einge- 
treten ist, also Gebiete, die als Schollengebirge zu bezeichnen 
wiiren. Sehen wir uns daraufhin die geologisch erforschte Erd- 
Oberflache an, so finden wir, da zwar eine ganze Reihe von 
Schollengebieten fast in allen Teilen der Ezdrinde in Frage 
kommen kénnte, da’ jedoch nur wenige sich fiir die vorliegende 
Betrachtung eignen diirften. Bei dem weitaus gréften Teile 
der Schollengebiete steht n&mlich lediglich der Befund der 
topographischen Aufnahme zur Verfiigung, der wohl gestattete, 
den oberflachlichen Verlauf der Spriinge festzustellen und zu 
verwerten, der uns jedoch keineswegs die Méglichkeit bieten 
wirde, die viel wichtigere raumliche Lage der Spriinge, d. h. 

ihren Verlaut zur Tiefe zu erkennen. 
Es bleiben demnach zu einer vollig einwandfreien Beur- 

teilung nur die Schollengebiete tibrig, die durch Bergbau auf- 
geschlossen sind, und in denen die Stérungen in markscheideri- 
schen Grubenbildern aufgenommen und auch in ihrer raumlichen 
Lage genau festgelegt sind. 

Fiir die nachstehende Behandlung sollen vornehmlich zwei 
Schollengebiete Deutschlands als Unterlage dienen: das ober- 
schlesische und das niederrheinisch-westfilische Steinkohlen- 
becken. Sie eignen sich hierzu aus einer ganzen Reihe von 
Griinden. Neben ihrer vorziiglichen ErschlieBung weisen beide 
nicht nur sehr zahlreiche Spriinge auf, sondern sie sind auch 

vollig frei von Einwirkungen endogener Vorgange nicht rein 
tektonischer Art, wie sie beispielsweise Schollengebiete des 
Harzes und des Waldenburger Gebietes zeigen. Andererseits 
aber besteht zwischen bciden Revieren ein Unterschied inso- 
fern, als in Westfalen die Spriinge ein dlteres, gefaltetes Rumpf- 
gebirge betroffen haben, wahrend von ihnen in Oberschlesien 
ein, wenn auch nicht villig ungefaltetes, so doch einem Seiten- 
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Taf. VII. 

Taf. VIII. 

Erklirung zu Tafel VII und VIII. 

Fig.1laundb. Schadel von Libypithecus Markgraji nu. g. un. sp. 

von oben und unten, ein wenig unter nat. Gr. 

Fig. laundb. Schadel von Libypithecus Markgraji n. g. un. sp. 
von links und vorn, ein wenig unter nat. Gr. Die Linie 

untemla ist der Gaumenflaiche parallel und zeigt die Hori- 

zontale an, auf welche alle Zeichnungen des Schadels ein- 
gestellt sind. 

Fig. 2a und b. Linker Oberkiefer einer neien Gattung der 

Semnopithecinae von aufen und unten, ein wenig unter nat. Gr. 



Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1913. Tafel VIL. 

A. Birkmaier gez. . Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W. 
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A. Birkmaier gez. 

1 
4 3. Tafel VUL 

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W. 







Erklirung zu Tafel IX. 

Fig. 1a, b und c. Linker Unterkieferast von Lutra hbyca nu. sp. von 

oben, aufen und innen, nat. Gr. 

Fig. 2a und b. Mittelstiick eines linken Unterkieferastes von Pristiphoca 
aff. occitana GmRVAIS von oben und aufen, nat. Gr. 

Fig. 3. Unterer rechter Milcheckzahn wahrscheinlich von Pristiphoca 
aff. occittana GERVAIS von aufen, nat. Gr. 

Fig.4a, b und c. Vorderhalfte eines linken Unterkieferastes von 

Machaerodus aff. aphanistus KAUP von oben, vorn und innen, 

1/, nat. Gr. 

Fig.5. Oberende einer rechten Ulna von Hyaena sp. von aufen, 

1/, nat. Gr. 

Samtliche Originale zu Tafel VII, VIII und IX stammen aus dem 
Mittelpliocin des Agyptischen Natrontales und befinden sich bis auf 
diejenigen zu Fig.2, 4 und 5 der Tafel IX, die dem Senkenberg- 
Museum in Frankfurt a. M. gehoren, in der palaontologischen Staats- 
sammlung in Minchen. 



Tafel IX, 

A. Birkmaier gez. Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W. 





Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1913. Taf. X. 

Fig. 4. 

Terrasse beim Bois de Vhopital, westlich Fonsorbes. Jiingerer Deckenschotter. 

Nieder- 
terrasse, 

Alluvium. 

Alluvium., 

Wiegers phot. 1912. 

Die Garonne bei Marchan noérdlich Muret. 
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Die ordentlichen Sitzungen der Gesellschaft finden in Berlin im Gebaude 
der Kgl. PreuB. Geol. Landesanstalt und Bergakademie, Invalidenstr. 44, abends 
7 Uhr in der Regel am ersten Mittwoch jeden Monats statt, die Jahresver- 
sammlungen in einer Stadt Deutschlands oder Osterreichs in den Monaten 
August bis Oktober. Vortrage fir die Monatssitzungen sind Herrn Professor 
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Die Aufnahme geschieht auf Vorschlag dreier Mitglieder durch Erklarung 
des Vorsitzenden in einer der Versammlungen. Jedes Mitglied zahlt einen Jahres- 
beitrag von 25 Mark. Es erhalt dafiir die Zeitschrift und die Monatsberichte der 
Gesellschaft. (Preis im Buchhandel fiir beide zusammen 30M.) Die bis zum 
1. April nicht eingegangenen Jahresbeitrage werden durch Postauftrag eingezogen. 
Jedes auferdeutsche Mitglied kann seine Jahresbeitrage durch emmalige Zahlung 
von 300 Mark ablésen. a 

Reklamationen nicht eingegangener, Hefte und Monatsberichte 
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stattung der Herstellungskosten. 
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oder an die Deutsche Bank, Depositenkasse Q, fiir das Konto ,Deutsche 
Geologische Gesellschaft E. V.“ porto- und bestellgeldfrei einzuzahlen. 
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druck erheblich weniger ausgesetzt gewesenes Gebiet beeinflubt 
worden ist. Wir sind infolgedessen in der Lage, durch Ver- 
eleich feststellen zu kénnen, welche Beziehungen zwischen 
Faltengebirgen und Schollengebirgen ‘bestehen, und wie die 
Anlage des Faltengebirges auf die Bildung und Form der 
Schollen und ihrer Begrenzungsflichen, der Spriinge, einge- 
wirkt hat. 

Gehen wir zunichst auf die einfacheren Verhaltnisse des 
oberschlesischen Gebietes ein. 

Das angeheftete Kiartchen (Taf. XI) bietet eine Ubersicht 
tiber den Verlauf, das Hinfallen und den Verwurf der im Gebiet 
des oberschlesischen Beckens zwischen Antonienhiitte—Bismarck- 
hitte und Bobrek—Beuthen aufgeschlossenen Spriinge. 

Das Bild zeigt, wie ungeordnet die Spriinge diesen Teil 
des Beckens durchsetzen. Auch ihre Dichtigkeit und ihr im 
Vergleich zu westfalischen Verhiltnissen nicht sehr bedeutender 

Verwurf ist groBen Schwankungen unterworfen. 
Dieser Regellosigkeit im oberflachlichen Verlauf der Springe 

steht jedoch eine auSerordentlich gleichmiSige Wirkungsweise 
gegentiber. 

Betrachten wir das umstehende Profil, das durch den Nord- 
fliigel des Konigshiitter Flizberges gelegt ist (Fig. 3). 

Wir erkennen, daf die Flézlagerung im allgemeinen ruhig 
ist. Das geringe Hinfallen der Schichten ist zum Teil auf die 
Einwirkung der Spriinge, zum anderen Teil auf eine fiir dieses 
Gebiet des oberschlesischen Beckens noch unbekannte Ursache 
zurtickzufiihren, da wir uns nicht verhehlen dirfen, daB die 
»faltung“, welche das oberschlesische Becken aufweist, keines- 
wegs als Faltung im allgemeingiltigen Sinne anzusehen ist. 
Von einem gerichteten Horizontaldruck, der zur Ausbildung 
langgestreckter Mulden und Sattel fiihrt, wie sie uns das west- 
falische Gebirge zeigt, kann in Oberschlesien, wenn wir einst- 
weilen von dem westlichen Teil des Beckens absehen, jeden- 
falls nicht die Rede sein. 

Die auferordentliche Kinwirkung der Spriinge ist augen- 
fallig. Andere Stirungen, etwa Uberschiebungen und Hori- 
zontalverschiebungen, sind im Profil nicht vorhanden. Uber- 
haupt fehlen im oberschlesischen Becken bis auf wenige Falle 
diese auf eine aktive Druckwirkung zuriickzufihrenden tekto- 
nischen Erscheinungen. 

Welche Lage haben nun diese Spriinge? 
Ausnahmslos besitzen sie ein mehr oder weniger steiles 

Einfallen, das unter Beriicksichtigung des Umstandes, da8 von 
dem Profil die Spriinge nicht immer genau senkrecht zu ihrem 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 28 
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Streichen geschnitten werden, im Mittel etwas steiler anzu- 
nehmen ist. Die Seigerstellung muS jedoch als Ausnahme be- 
trachtet werden. Im allgemeinen bewegt sich das Hinfallen 
der Spriinge zwischen einer Neigung von 60° und 80° gegen 
die Horizontale, so da8B das mittlere Einfallen etwa 70° 

betragt. 
Ein nennenswerter Unterschied im Hinfallen der Spriinge 

besteht zwischen den oberschlesischen und westfalischen Ver- 
haltnissen nicht. Auch fiir Westfalen ergibt sich eine mittlere 
Neigung der Spriinge gegen die Horizontale von 66°—70°. 

Hine dem Nichtbergmann sehr auffallende LHrscheinung 
bedeutet die Tatsache, daB alle in den Profilen gezeichneten 
Spriinge, wie auch alle Spriinge, die auf dem beigegebenen 
Ubersichtskiirtchen eingetragen sind, ohne Ausnahme_, echt“ 
im bergmannischen Sinne sind. Bei allen untersuchten Spriingen 
dieses Teils des oberschlesischen Beckens ist die Scholle ab- 
gesunken, die im Hangenden des Sprunges liegt.. Dieses Ver- 
halten bildet so sehr die Regel, daf ich nur in den allerseltensten 
Ortlichen Fallen — sagen wir etwa bei einem Falle unter 
hundert — eine Ausnahme zulassen michte. 

Daher hat auch von jeher der Bergmann diese Higenart 
der Spriinge als Unterscheidungsmerkmal gegen die Uber- 
schiebungsflachen benutzt, bei denen im Gegensatz hierzu stets 
die Scholle im Hangenden der Stérung als gehoben erscheint. 

Wir sehen aber auch zuriickblickend, wie unfaSbar sich 
fiir emen Bergmann die Anschauungen darstellen, die WALTHER 
in seiner ,,Vorschule der Geologie“ vertritt. 

Uber die einschlagigen Verhiltnisse in Westfalen habe ich 
mich bereits an anderer Stelle') ausgesprochen, so daS hier nur 
hervorznheben ist, daS auch dort dasselbe Verhalten der Spriinge 
zu beobachten ist. 

Fassen wir das bisherige Ergebnis zusammen, so kiénnen 
wir sagen: 

Die Spriinge besitzen in der Regel ein mehr oder weniger 
steiles Hinfallen gegen die Horizontale, das im Mittel 70° be- 
trigt. Die Seigerstellung ist als Ausnahme zu betrachten. Bei 
allen Spriingen ist eine Bewegung der durch sie getrennten 
Schollen in der Weise eingetreten, daB die zum Sprunge hangende © 
Scholle eine tiefere Lage gegeniiber der im Liegenden des Sprunges 
befindlichen Scholle angenommen hat. 

1) Quirine: Die Entstehung der Spriinge im rheinisch-westfalischen 
Steinkohlengebirge. Glickauf 1913, S. 477ff. 

28* 
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Die Bewegung der Scholien. 

Aus diesen beiden Beobachtungen ergibt sich eine wichtige 
Folgerung: 

Die vertikale Verstellung der Schollen gegeneinander wird 
von einer horizontalen (divergierenden) Bewegung der Schollen 
begleitet. Betrachten wir eine schematische Zeichnung: 

LLLLLESLLL I LLL LL LLALITLL LLL ALLL LIT LLLL LTD 

Schollenverschiebung bei Auslésung eines Sprunges. I. 

Durch die Auslisung des Sprunges ist nicht nur ein lot- 
rechter Verwurf von der Héhe h eingetreten, sondern auch eine 
horizontale Verschiebung von der Lange a, und zwar in der 
Weise, da8 das Schichtenpaket eine Verlangerung in horizontaler 
Richtung um a, senkrecht zum Sprunge, erhalten hat. 

Bei einer zahlenmafBigen Darstellung der Verlangerung 

bezw. der Horizontalbewegung wiirde fiir normale Verhaltnisse, 
d. h. bei horizontaler Flézlagerung 

ah cig @ 

sein, worin g den Béschungswinkel des Sprunges (Neigungs 
oder Einfallswinkel gegen den Horizont) bedeutet. Unter de 
Voraussetzung, da8 ein Sprung einen bereits aus einer horizontale 
Lagernng gebrachten Schichtenkomplex durchsetzt, wiirde sic 
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die gleiche Berechnungsformel ergeben, wie nachstehende Skizze 
zeigt, in der jedoch h nicht streng den seigeren Verwurf im berg- 
minnischen Sinne darstellt: 

Fig. 5. 

Schollenverschiebung bei Auslésung eines Sprunges. II. 

Wird angenommen, dab die Vertikalbewegung sich auf 
die hangende Scholle beschrankt, so leet diese also neben dem 
vertikalen Weg auch einen horizontalen zuriick. 

Diese horizontale Bewegung ist fir alle durch Spriinge 
getrennten Schollen bezeichnend und hat, da durch das Auf- 
treten entgegengesetzt einfallender Spriinge im Profil nicht 
etwa eine Paralysierung eintritt, zur notwendigen Folge, dab 
Schichtenkomplexe, die tiberhaupt von Spriingen durchsetzt 
werden, nach der vertikalen Schollenverschiebung einen gréSeren 
Flachenraum, bezw. im Profil eine griBere lineare Ausdehnung 
einnehmen, als sie vor Kinwirkung der Spriinge besessen haben. 

Wir erhalten somit das eigenartige Resultat, da’, wahrend 
durch einen FaltungsprozeB ein gegebenes Rindenstiick eine 
Zusammenpressung erfaihrt und auf einen kleineren Flachen- 
raum zusammengedrangt wird, bei der Hntstehung eines 

Schollengebirges genau die entgegengesetzte Hrscheinung zu 
beobachten ist, daS namlich ein gegebener Rindenteil 
sich tiber eine gréBere Flache ausbreitet. 

Hierzu mégen, vornehmlich um das Ma der Ausdehnung 
durch die Schollenverschiebung aufzuzeigen, einige tatsachliche 
Beispiele angefiihrt werden. 

Legen wir das Profil (Fig. 3) zugrunde und denken 
uns die einzelnen Schollen in der Weise aneinandergelegt, 
daB die Fléze unzerbrochen erscheinen, so erkennen wir, dab 
die Auslésung der Spriinge eine Verlangerung des gesamten 
Schichtenkomplexes um etwa 55 m zur Folge gehabt hat. 
Diese Verlangerung bedeutet bei einer Profillange von 1400 m 
nicht weniger als 4,1 Proz. der urspriinglichen Erstreckung. 
Auch wenn wir beriicksichtigen, da8 diese Ausbreitung des 
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Feldes durch die Verkiirzung des Profils infolge der geneigten 
Lage der Schichten z. T. wieder ausgeglichen wird — diese 
Verkiirzung betrigt noch nicht 1 Proz. — bleibt doch bestehen, 
daB das Feld der Griafin-Laura-Grube, durch welches das Profil 
gelegt ist, in der Nordsiidrichtung eine bedeutende Verlangerung 
nach der Ablagerung der Sedimente erfahren hat. 

Durch Zusammenstellung verschiedener Profile — meist 
im Mafstabe 1: 1000 —, die mir vorgelegen haben, habe ich 
versucht, sowohl fiir einzelne Bergwerksfelder, als auch ins- 
gesamt fiir den Teil des oberschlesischen Beckens, der auf 
Tafel XI dargestellt ist, diese Ausdehnung durch die vertikale 
Schollenverschiebung zu ermitteln!). 

So betragt fiir das Feld des Steinkohlenbergwerks , Kons. 
Florentine“ bei Beuthen die Verlingerung in Ost-Westrichtung 
(2!7, km) etwa 1,9 Proz., in Nord-Sudrichtume (2) lam) 
etwa 2,0 Proz. der Erstreckung vor Einwirkung der Spriinge. 
Fiir das Feld der ,,Kons. Schlesiengrube* bei Lipine in Ost-West- 
richtung (2'/, km) 2,6 Proz., in Nord-Siidrichtung (1 km) 
2,0 Proz. Dagegen erreicht die ostwestliche Verlangerung 
auf dem Steinkohlenbergwerk , Vereinigte Mathilde“ bei Lipine 
(2,6 km) 6,25 Proz. und die nordsiidliche (2,3 km) 3,1 Proz. 

Das Ma8 der Verlingerung in einer Richtung infolge der 
Wirkung der Spriinge schwankt somit auBerordentlich. Werden 
nur Profile von mindestens 2 km Lange beriichsichtigt, so be- 
wegen sich die linearen Ausdehnungskoeffizienten fir den auf 
Tafel XI dargestellten Teil des oberschlesischen Beckens in ost- 
westlicher Richtung zwischen 1,20 und 6,25 Proz., in nordsiidlicher 
zwischen 0,68 und 3,16 Proz. Diese Schwankungen sind jedoch ganz 
natiirlich, da die Springe keineswegs gleichmaBig verteilt sind, 
sondern an einzelnen Stellen in ganz auSerordentlicher Haufigkeit 
auftreten, wogegen andere Teile, wie insbesondere die inneren 
Teile der Binnenmulde, auf weite Hrstreckung von Springen 
ganz verschont sind oder nur solche geringen Verwurfs aufweisen. 

Um dem Wert der mittleren Ausdehnung etwas naher zu 
kommen, habe ich durch den in Tafel XI wiedergegebeuen Teil 
des oberschlesischen Beckens ein ostwestliches und ein nord- 
siidliches Profil zusammengestellt. Profil A-B (etwa von 
Ruda bis Bittkow bei Laurahiitte) zeigt auf eine Hnt- 
fernung von 11 km einen linearen Ausdehnungskoeffizienten 
von mindestens 2.68 Proz., Profi! C-D (zwischen Beuthen und 

1) Die nachstehenden Angaben bedeuten Mindestzahlen, da natur- 
gemiB nur die groBeren Springe beriicksichtigt werden konnten. Bei 
genauer Kinzeluntersuchung dirften sich die , Ausdehnungskoeffizienten “ 
noch wesentlich erhohen. 
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Friedrichsdorf bei Antonienhiitte) auf eine Entfernung von 
7,5 km eine lineare Verlangerung von mindestens 2,01 Proz. 
der vor Hinwirkung der Spriinge vorhanden gewesenen 
Erstreckung. 

Es scheint also, als ob fiir diesen Teil des oberschlesischen 
Beckens die ostwestliche Verlangerung bedeutender ist als die 
nordsiidliche, doch darf diesem Befunde keine zu grofe Be- 
deutung beigemessen werden, da, wie wir weiter unten noch sehen 
werden, und wie Stichproben ergeben haben, in anderen Teilen 
des Gebietes genau die entgegengesetzte Beobachtung zu 
machen ist. 

Als festgestellt kann jedoch angesehen werden, dai von 
emer horizontalen Verlangerung des oberschlesischen Beckens 
nur in einer Richtung infolge der Schollenverschiebung nicht 
gesprochen werden kann. is stehen vielmehr, entsprechend 
dem oberflachlichen Verlauf der Spriinge, und wenn von einzelnen 
Teilgebieten abgesehen wird, sich Spriinge verschiedenster 
Richtung gegeniiber. Die Verbreiterung des Beckens ist dem- 
nach in der Hauptsache gleichmafig nach allen Richtungen hin 
erfolgt. 

Diese VergréBerung des oberschlesischen Schollengebietes, 
die in ostwestlicher Richtung z. B. etwa 3 Proz. der Erstreckung 
yor Hinwirkung der Spriinge betragen mag, ist bedeutend ge- 
ringer als die, welche ich an anderer Stelle fiir das rheinisch- 
westfalische Schollengebiet in ONO-WSW-Richtung ermittelt 
habe, und die dort im Zusammenhang mit der viel griSeren 
Verwurfshéhe einen mittleren Wert von 6,4 Proz. erreicht; wir 
miissen jedoch beriicksichtigen, daf die horizontale Verbreiterung 
des Schollengebietes in Westfalen im Gegensatz zu dem in 
Oberschlesien nur in dieser einen Richtung erfolgt ist. 

Die Ursache der Schollenbildung und -verschiebung. 

Diese horizontale flachenmaBige bzw. lineare Vergréferung 
eines gegebenen Teiles der Erdrinde kann nur auf eine Ursache 
zuriickgefihrt werden: tangentiale Druckentlastung 
oder Zerrung in mehr oder weniger ausgedehnten 
Gebieten. 

Da eine Druckentlastung allem zur Erklarung der auf- 
tretenden Erscheinungen der Schollengebiete nicht ausreicht, 
so mu8 im allgemeinen die Entstehung der Schollengebirge 
mit Zerrungen in Verbindung gebracht werden, die eine Zug- 
Spannung vornehmlich an der Oberflache der Erde erzeugt, die 
Trennung der Rinde in Schollen bewirkt und die Méglichkeit 
der Bewegung der Schollen und einzelner ihrer Teile in 
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horizontaler bzw. vertikaler Richtung gegeben haben. KEnt- 
sprechend der Erscheinung der flachenmafigen Ausbreitung 
bezw. der horizontalen Verlingerung eines Schichtenkomplexes 
nur in einer Richtnng, haben wir demnach ungerichtete und 
gerichtete Zerrung zu unterscheiden. 

Betrachten wir den Durchschnitt durch einen echten, von 
Spriingen begrenzten tektonischen Graben (die Zeichnung ist 
dem Profil eines oberschlesischen Steinkohlenbergwerks ent- 
nommen): 

S. N. 
-70750 -70650 ~7O55O 

Z- Zerrsprung 8- Boschungsprung 

Fig. 6. 

Profil durch einen tektonischen Graben. I. 

Wir sehen, da8 es sich um einen einseitigen Graben 
handelt, bei dem der siidliche Randbruch, der etwa 70 m 
seigeren Verwurf besitzt, nicht nur die ganze nérdliche Scholle, 
sondern auch ihre Teilstiicke hat an sich absinken lassen. 
Wird die nérdliche Scholle in ihrer Lage belassen und werden 
die den Graben ausfillenden Gebirgskeile in Zusammenhang 
mit ihr gebracht, so erhalten wir nachstehendes Bild (Fig. 7). 

Es ergibt sich, daS an Stelle des Grabens eine klaffende 
Spalte bestanden hat, die durch von der hangenden Scholle 
absinkende Gi eeske ausgefiillt worden ist. 

Bei einem tektonischen Graben, der von Spriingen begrenzt 
ist, haben wir somit stets, wenigstens im Bilde, die Entstehung 
einer oder mehrerer ,Zerrspalten“ vorauszusetzen, obwohl es 
selbstverstandlich zur Ausbildung derartiger ,,klaffender“ 
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Spalten wohl nur in den seltensten Fallen') gekommen ist, 
da naturgema8 sofort ihre Ausfiillung und Umbildung zum 
tektonischen Graben erfolgt sein mu8. Lediglich die Lage 
und der Verlauf der tektonischen Graben niedrigster Ordnung 
werden im allgemeinen die ideale Lage der ,,Zerrspalten“ 
angeben. 

Wir erkennen weiter, da zwar die siidliche Randstérung 
des im Profil gezeichneten Grabens als ,Zerrsprung“, wie ich 

S. 

Bigs v0. 

Profil durch einen tektonischen Graben. Il. 

diese Art von Spriingen, die anscheinend durch den Zerrungs- 
vorgang direkt gebildet worden sind, an anderer Stelle genannt 
habe, zu betrachten ist, daB jedoch die ibrigen Spriinge 
»sekundare Grabenrandbriche* darstellen, reine ,,Béschungs- 
risse“, die lediglich durch das Absinken seitlich nicht mehr 

-unterstiitzter Teile der Schollen — im vorliegenden Falle 

1) Durch die von mir hier vertretene Anschauung, dai nicht nur 
ein Teil, sondern alle echten Spriinge durch einen Zerrungsyorgang 
entstanden sind, findet auch die bisher noch nicht geniigend geklirte 
Krscheinung ihre Deutung, daf namlich die Spriinge —- auch die 
Béschungsspringe — vielfach erzfihrend, also durch eine nachtrig- 
lich hineingelangte Gangmasse gefillt sind, wahrend dies bei Uber- 
schiebungskliften niemals der Fall ist. Dieser Unterschied beruht 
eben ohne weiteres auf der verschiedenen Entstehungsart. Druck er- 
zeugt einen Rif (Uberschiebung), der sich selbst unmittelbar verschlieBt, 
Zug dagegen eine Spalte (Sprung), die entweder durch nachsinkende 
Nebengesteinsmassen oder fremde Bestandteile geschlossen wird. 
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allein der hangenden Scholle — entstanden sind. Diese nicht 
unterstiitzten Schollenteile stiirzen infolge des Gravitations- 
zuges unter Ausbildung von der ,Zerrspalte“* zufallenden, 
meist gestaffelten Randbriichen in die ,Zerrspalte“ hinab, 
fiillen sie aus und erzeugen den Graben'). IThrerseits ist aber. 
auch die nérdliche Scholle gegen diejenige siidlich des Zerr- 
sprunges abgesunken, wie ihre tiefere Lage beweist. Der 
Zerrsprung hat demnach noch einen Graben héherer Ordnung 
erzeugt, in dem die nérdliche Scholle selbst liegt?). 

Zwischen den , Béschungsspriingen“ nnd den ,, Zerrspriingen“ 
kann, theoretisch betrachtet, zwar ein Unterschied gemacht 
werden, der praktisch jedoch, da eine Unterscheidung sehr 
schwierig ist, keine gréBere Bedeutung besitzt. Wie wir im 
obigen Falle gesehen haben, ist der ,Zersprung“ des Profils 
gleichzeitig auch ,Grabenrandbruch*. Seine unmittelbare Ent- 
stehung durch die Zerrung ist jedoch, entsprechend der Lage 
der JZerrspalte, zweifellos als feststehend zu _ betrachten. 
Anderseits kann aber auch die Auslésung der reinen Béschungs- 
spriinge unmittelbar durch die horizontale Zugspannung und 
nicht erst durch die Wirkung der Schwerkraft bei bereits ge- 
schaffenen Bewegungsraum bewirkt worden sein. So diirften 
z. B. Boschungsspriinge die ein verhaltnismaBig flaches Ein- 
fallen besitzen, z. T. durch die Zerrung selbst ausgelést worden 
sein, da die flache Lage anzeigt, da die horizontale Zug- 
komponente die vertikale tiberwogen hat. 

Wir haben demnach lediglich von theoretischen Gesichts- 
punkten aus zu unterscheiden: 

1. Zerrspriinge, 
2. Béschungsspriinge (Grabenrandbriiche, Staffelspriinge). 

Der Neigungswinkel der Bischungsspriinge gegen die Horizontale 
wird bei Annahme idealer Verhaltnisse dem Bruchwinkel 
(Béschungsbruchwinkel) des betreffenden Gesteins entsprechen. 
Da die weitaus gréBere Zahl der auftretenden Spriinge solche 
Béschungsspriinge sind, ist es kein Zufall, da der mittlere 
Fallwinkel der Spriinge 70° betragt. 

1) In keinem Falle haben wir nétig, zur Entstehung der Springe 
und der vertikalen Schollenverschiebung mit Stss eine weichende 
Unterlage unter groSeren Rindenteilen als Ursache anzunehmen. 

*) Wie Graben erster, zweiter usw. Ordnung unterschieden werden 
konnen, kommen auch Schollen mehrerer Ordnungen in Frage. So 
wurde im vorliegenden Falle die siidliche Scholle im Liegendem des 
Zerrsprunges als Scholle erster Ordnung zu bezeichnen sein, wihrend 
die ndrdliche Scholle, von der die Keile abgesunken sind, etwa als 
Scholle zweiter Ordnung zu umgrenzen wire. Die einzelnen Keile 
hatten entsprechend hdhere Indices zu erhalten. 
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Bei Betrachtung der Entstehungsweise der Graben ergibt 
sich die wichtige Folgerung, da die stabileren Teile eines 
Schollengebirges die Horste darstellen, die Kerne der zwischen 
den Zerrspriingen liegenden Schollen. 

Die Lage der Grabenzonen niedrigster Ordnung, ihre 
Zahl, Breite, Tiefe und Entfernung voneinander ist, abgesehen 
von den spiiter zu betrachtenden Hinfliissen, abhiingig von der 
Intensitét der Zerrung, der Zugfestigkeit des beanspruchten 
Gesteins und der hieraus sich ergebenden Fahigkeit, die Zug- 
spannung fortzupflanzen. Je widerstandsfahiger gegen ZerreiBung 

durch Zug ein Gestein ist, auf umso gréfere Entfernung wird 
es auch eine Fortpflanzung der Zerrung gestatten. Die dabei 
entstehende gréfere Breite der Schollen wird durch die gréBere 
Breite und Tiefe der sich bildenden Graben aufgewogen. 

Die Ursachen des Zerrungsvorganges. 

Suchen wir nun nach dem Grunde dieser allgemeinen 
Zerrung, die als Ursache der Entstehung samtlicher echten 

Schollengebirge, d. h. aller Schollengebiete anzusehen ist, bei 
denen die Schollen durch Spriinge getrennt sind, so begeben 
wir uns aus dem Gebiete der empirischen Forschung in das 
Gebiet der spekulativen Betrachtung und verlassen den _ bis- 
herigen sicheren Boden. 

Eis ist bekannt, welch gewaltiger Meinungskampf sich 
bei der Frage nach der Bildungsursache der Faltengebirge 
erhoben hat, obwohl gerade fiir die Deutung des Problems der 
Faltenbildung die fiir jeden Geologen noch bis vor einiger 
Zeit einleuchtendste Krklarung, nimlich die Theorie von der 
Schrumpfung des Erdkerns und des durch die Verktirzung des 
Erdumfangs ausgelésten Tangentialdruckes, zur Verfiigung 
stand. ’ 

Wieviel schwieriger erscheint es nun, die Zerrung, die 
wir uns nicht auf einzelne Zonen wie die Faltung beschrankt 
denken diirfen, sondern die wohl in allen Teilen der Erde 

mehr oder weniger energisch eine Schollenbildung und 
-verschiebung hervorgerufen hat, zu deuten. Vereint sich 
doch der Gedanke der Schrumpfung des Erdkerns, die sich 
im Faltungsvorgang auspragen soll, schlechterdings nicht mit 
der Annahme, daf in gréBeren Teilen der Erdrinde, ja fast in 
allen, auch tangentiale Zerrspannungen auftreten sollen. 

Wie die empirische Beobachtung jedoch zeigt, miissen 
wir mit beiden Spannungsarten, mit tangentialen, Druck- und 
Zugspannungen in der Erdrinde, rechnen, Spannungen, von 
denen die erste eine Zusammendringung eines gegebenen 
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Rindenteils — unter Faltenbildung und Uberschiebung - auf 
einen kleineren Flachenraum, die zweite dagegen — unter 
Schollenbildung und Auslésung yon Spriingen — eine Aus- 
breitung eles gegebenen Rindenteils auf eine gréBere Flache 
bewirkt. 

Es kann nun im folgenden nicht unsere Aufgabe sein, 
alle Méglichkeiten ins Auge zu fassen, die tiberhaupt eine 
horizontale Zerrung hervorrufen und damit zur Auslésung von 
Spriingen fiihren kénnen. Eine zahllose Menge solcher Méglich- 
keiten sind sicherlich in der ‘Erdkruste vorhanden, von der 
Entstehung von Trockenrissen an bis zu den Einwirkungen 
weitender Lakkolithe. Diesen Grtlichen Ursachen fiir die 
Schollenbildung und -verschiebung, die nur in 6rtlicher Be- 
trachtung zu erfassen sind, dirfte, wie sich aus der Unzu- 
langlichkeit der nachfolgend aufgestellten allgemeinen Theorie 
ergeben wird, in vielen Fallen eine ebenso groBe Bedeutung 
zukommen wie dem allgemeinen Entstehungsprinzip'). 

Unsere Erdrinde bewegt sich in saikularen kontinentalen 
Schwankungen. Es ist nun sehr naheliegend, eine saikulare 
Hebungsphase als Ursache der Zerrung zu betrachten. DaB 
tatsichlich kontinentale Hebungen mit Zeiten bedeutender 
Schollenbildung und -verschiebung zusammenfallen, ist iiberdies 
bereits verschiedentlich mit Sicherheit nachgewiesen worden. 

Bei einer kontinentalen Hebung ist der betreffende Rinden- 
teil gezwungen, einen gréSeren Raum einzunehmen. Die 
hierdurch gleichmafig verteilten tangentialen Zerrspannungen 
zerlegen zunichst den beanspruchten Rindenteil, entsprechend 
seiner Gesteinsfestigkeit, in Schollen, die durch Spalten be- 
grenzt sind. Neben dem Aufbrechen der Zerrspalten geht die 
Auslésung der zu den Spalten hin fallenden Béschungsspriinge 
her, und es erfolgt die Umbildung des Rindenteils zum Graben- 
und Horstgebirge. Als Hebung im ganzen und Senkung 
im einzelnen ware demnach, kurz gefafSt, die HEntstehungs- 
ursache der Spriinge und der Schollengebirge zu umgrenzen. 

So einleuchtend diese Erklarung an sich auch ist, so 
reicht sie doch zur Deutung der Zerrungen im oberschlesischen 
wie im westfalischen Schollengebiete nur zum kleinsten Teile 

1!) Auch fiir das oberschlesische Becken ergeben sich eine solche 
Fille von Besonderheiten, wie Beziehungen der Lagerungsverhiltnisse, 
insbesondere der Anlage der Flozberge und Mulden, zum Verlaufe der 
Spriinge und zur Starke der Schollenbewegung, daB wir zur Erklarung 
der dortigen Zerrung keineswegs der Annahme Ortlicher Zerrungs- 
ursachen entraten kénnen. 
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aus. Legen wir selbst eine allgemeine Hebung der Gebiete 
von 10 km — auch wenn wir beriicksichtigen, daB in Ober- 
schlesien sicherlich Hebungen von iiber 5 km in Betracht 
kommen, kann diese Zahl als sehr hoch angenommen werden 
— zugrunde, so erhalten wir erst eine lineare Ausdehnung 
yon 0,157 Proz. der urspriinglichen Erstreckung, die somit 
keineswegs an das Maf heranreicht, das wir fiir beide Gebiete 
ermittelt haben. 

Etwas naher kommen wir der Wirklichkeit, wenn wir 
neben der gleichmaBSigen Hebung eines Rindenteils eine zonare 
Aufwoélbung voraussetzen, bei der ein raumlich beschrinktes 
Rindenstiick sich in der Mitte héher erhebt als am Rande. 
Bei einer derartigen Aufwélbung, die auch unter einseitigem 
Tangentialdruck vor sich gehen kann, treten an der Oberfliche 
des sich wilbenden Teiles Zugspannungen auf, die eine haupt- 
sachlich oberflichliche Zerlegung hervorrufen. 

Wollen wir diese Ausdehnung der Oberflache bei einer 
Aufwoélbung rechnerisch umgrenzen, so ist von der Beziehung 
auszugehen, daB die Intensitét der Zerrung bei einem be- 
stimmten Gebiet mit der Wélbungshéhe wichst, und zwar im 
umgekehrten Verhialtnis zu der Linge des W6lbungsradius. 
Die Aufwélbung einer Zone von 500 km Breite bis zu 5 km 
Hohe wirde zwar nur 0,078 Proz. oberflichliche lineare Aus- 
dehnung erzeugen, doch steigt diese Ausdehnung bei 200 km 
Breite auf 0,217 Proz., bei 100 km Breite auf 0,715 Proz. der 
urspriinglichen Erstreckung. 

Auch wenn wir beide Ausdehnungsursachen, die kontinentale 
gleichmafige Hebung und die zonare Aufwélbung, summieren, 
wiirde somit das ermittelte Ma8 der Zerrung nicht erreicht 
werden. 

GroBe Schwierigkeiten bieten insonderheit die Gebiete, 
deren Schollenverschiebung an sich ohne weiteres durch eine 
Hebung oder Aufwélbung zu deuten wire, die jedoch eine der- 
artig intensive Zerrung erlitten haben, daB jeder Versuch einer 
Anwendung der Theorie der Hebung bzw. Aufwoélbung auf 
diese Gebiete zur Voraussetzung von Hebungen fiihren mite, 
die weitaus das Ma8 itiberschreiten wiirden, das uns die wirk- 

lichen Verhialtnisse setzen. 
Wollen wir trotzdem selbst die Schollenverschiebung der 

Gebiete der starksten Zerrung, d.h. der Gebiete der groBen 
Graben, wie in Deutschland z. B. der Rheintalgraben und ihrer 
Randschollen, durch Hebung und Aufwélbung erklaren, so bleibt 
nur eine Méglichkeit: die gleichmaBige Zerrung bei Hebung 
und Aufwélbung hat die Fahigkeit, sich zu potenzieren 
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durch Fortpflanzung tiber gréBere Gebiete geringerer Schollen- 
verschiebung hinweg. Die groBen Grabenzonen wiirden dem- 
nach die widerstandslosesten und infolgedessen am starksten 
beeinfluBten Stellen des beanspruchten Rindenteils darstellen. 

Wir gelangen damit zu der Annahme einer divergierenden 
Wanderbewegung gréSerer Schollen, d.h. einer -spharischen 
Ortsverinderung ausgedehnter Tafeln, Rimpfe und Horstgebiete, 
zwischen denen starke Zerrspannungen entstehen und bedeutende 
Grabenzonen') sich ausbilden. 

Hiergegen spricht jedoch nichts mehr als die Tatsache, 
da8 auch dem festesten Gestein eine sehr geringe Zugfestigkeit 
innewohnt, die, wie bereits erwahut, eine Fortpflanzung von 
Zugspannungen tiber groBe Entfernungen, sagen wir auf mehr 
als 20 km, tiberhaupt nicht gestattet und darum eine Poten- 
mierung der Zerrung an einzelnen schwicheren Stellen gar 
nicht eintreten kann. Trotz dieser mechanisch-physikalischen 
Kinwande méchte ich die Méglichkeit einer derartigen Zug- 
differenzierung nicht von der Hand weisen. 

Bei allen Zerrungen werden naturgemaB8 diejenigen Ge- 
biete am meisten beeinflu8t, die bereits vorher in Schollen, 
sei es durch einen vorhergegangenen Zerrungs- oder einen 
anderen endogenen Vorgang, zerlegt waren. Hs werden dann 
meist die vorhandenen Graben vertieft und neue Béschungs- 
springe (Staffelspriinge) zur Auslésung kommen. Naturgemaf 
kann eine nachfolgende Druckspannung die Schollenbewegung 
umkehren, so daf die eigenartige Erscheinung eintritt, daB ab- 
wechselnd bald die eine, bald die andere Scholle abzusinken 
scheint. 

Auf diese besonderen Fragen, deren sich noch eine ganze 
Reihe ergibt, einzugehen, wiirde zu weit fiihren. Ihre Lésung 
kann ebenso wie die Lisung der Frage nach den mehr Ort- 
lichen Ursachen der Zerrung nur im einzelnen und in Ortlicher 
Betrachtung gefunden werden. 

Die Beziehungen zwischen Faltung und Zerrung. 

Auf eine Frage mag im Anschlu8 hieran noch ein Streif- 
licht geworfen werden, die Frage, welche Beziehungen zwischen 
der horizontalen Zerrung und dem entgegengesetzten Vorgang 

1) Bei den grofen Graben, wie z. B. den Rheintalgraben, handelt 
es sich keineswegs um Hinzelgriben, d. h. um die Ausfillungen einer 
einzigen ungeheuren Zerrspalte, sondern sie stellen selbst Schollengebiete 
dar mit einzelnen Horsten und Griben niederer Ordnung. Hs diirfte 
sich daher empfehlen, sie etwa als Bruch- oder Grabenzonen zu be- 
zeichnen. 
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der Faltung bestehen. Diese Bezichungen festzustellen, wird 
dadurch erleichtert, daB, wie bereits erwahnt, zwischen beiden 

betrachteten Schollengebieten ein Unterschied insofern besteht, 
als das westfalische Becken durch einen sehr intensiven 
Faltungsvorgang beeinfluBt worden -ist, wahrend das ober 
schlesische Gebiet eine nur schwache Faltung (?), auch wohl einige 
Uberschiebungen aufweist, in der Hauptsache jedoch ruhiger 
gelagert ist. 

_ Wie sich aus den theoretischen Hrorterungen ergibt, ist es an 
sich selbstverstindlich, da bei einer sich gleichmaDig verteilen- 
den Zerrung, wie wir sie in Anwendung der Theorie der Knt- 
stehung durch die Hebung und Aufwoélbung erwarten diirfen, 
das beanspruchte Rindenstiick in durch unregelmabig verlaufende 
Spriinge begrenzte Schollen zerlegt wird, die in ihrer GréBe 
lediglich bestimmt sind durch die Festigkeit des beanspruchten 
Materials. 

Diese theoretischen Betrachtungen werden voll bestitigt, 
wenn unter diesem Gesichtspunkte der Teil des oberschlesischen 
Beckens betrachtet wird, der auf der Ubersichtskarte dargestellt 
ist und der in seinen flachen Lagerungsverhiltnissen anzeigt, 
dai auBer der Zerrung andere Krafte in nennenswerter Starke 
das Gebiet nicht beeinflu8t haben. Die Zerrung hat mehr oder 
weniger gleichmafig eine Ausbreitung des Gebiets nach allen 
Seiten hin, wie nachgewiesen worden ist, bewirkt. 

Kin kaum damit zu vergleichendes Bild bietet das west- 
falische Steinkohlengebirge. Wie bereits KOHLER!) hervorge- 
hoben hat, bildet dort das ,mehr oder weniger rechtwinklige 
Durchsetzen der Fléze durch die Spriinge so sehr die Regel, 
daB man Spriinge auch wohl querschligige Stérungen nennt“. 
Im Streichen der Schichten verlaufen in Westfalen gar keine 
oder doch nur sehr wenige Spriinge. 

Demnach liegt in Westfalen mitnichten ein regelloser Ver- 
lauf der Spriinge vor, sondern ein aufSerordentlich strenges Hin- 
halten einer bestimmten Richtung, die mit der varistischen 
Druckrichtung zusammenfallt. 

Es ist nun kein groSer Schritt, diese auBerordentlich 
gleichmaBige Richtung der westfalischen Spriinge mit der vari- 
stischen Faltung oder ihren Nachwirkungen in Zusammenhang 
zu bringen. 

Die Beobachtung, da in gefalteten Gebirgen, die nach- 
traglich von Zerrungen betroffen worden sind, die Zerrung 
eine bestimmte Richtung angenommen hat, die im Streichen 

1) aa. O. S. 204. 
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der Faltung verlauft, machen wir namlich nicht nur im west- 
falischen Steinkohlengebirge. Auch in anderen Riimpfen, die von 
Spriingen durchzogen sind, treffen wir diese Beziehungen an. 

Es kommen zu ihrer Deutung zwei Wege in Frage, die 
beide, einzeln begangen, zum Ziele fiihren. 

Wir kénnen uns vorstellen, da8 bei den gefalteten Riimpfen, 
insonderheit also beim westfalischen Steinkohlengebirge, bei 
der an sich gleichmafigen Aufwoélbung eine Druckentlastung 
in der varistischen Druckrichtung nicht eingetreten ist, so dab 
die Zerrung nur zur Auslésung von Spriingen gefiihrt hat, die 
senkrecht zum Streichen des Gebirges verlaufen. Die Zerrung, 
die im westfalischen Gebirge sicherlich mehrmals in verschie- 
denen Perioden aufgetreten ist, hat dadurch scheinbar 
WSW—ONO-Richtung angenommen. 

Eine eigenartige Ubereinstimmung mit den Verhiltnissen 
Westfalens zeigt ein Teil des oberschlesischen Beckens, der 
wegen seiner von der dortigen allgemeinen Regel abweichenden 
Erscheinungen bisher unberiicksichtigt geblieben ist. Diese 
Ubereinstimmung diirfte von entscheidender Bedeutung fiir die 
Frage nach dem Zusammenhang zwischen Faltung und Zer- 
rung sein. 

Die Stemkohlengruben, die bei Rybnik in der Nahe der 
eroBen Orlauer Stérung, sowohl westlich wie éGstlich der 
Stérung, Schichten der Randgruppe bzw. der Muldengruppe ab- 
bauen, zeigen in ihren Grubenbildern einen fiir oberschlesische 
Verhialtnisse merkwiirdigen Verlauf der Spriinge. Alle Springe, 
die iiberdies durchschnittlich einen fast doppelt so hohen 
Verwurf aufweisen, als er in Oberschlesien im allgemeinen be- 
trigt, verlaufen mehr oder weniger gleichgerichtet, und zwar 
senkrecht zur Orlauer Stérung, also in Ost—West-Richtung. 
Ausnahmen sind auferordentlich selten'). 

Wenn man zunichst einmal Voraussetzung und Behauptung 
umkehrt, ist man versucht, unter Zugrundelegung des fir West- 
falen festgestellten Zusammenhangs zu sagen: Dieser gleich- 
maBige Verlauf der Spriinge deutet darauf hin, daf hier wie 
in Westfalen eine latente Druckspannung vorhanden gewesen 
sein muB, die hier, in west-dstlicher Richtung wirkend, nur die 
Auslisung westéstlicher Spriinge, selbst bei an sich gleich- 
mifiger Zerrung, gestattete. 

") Das Ma® der Zerrung ist in einigen Profilen ganz auBerordent- 
lich bedeutend. So hat sich fiir das Feld des Steinkohlenbergwerks 
Wien in nordsiidlicher Richtung ein Zerrungskoeffizient von tber 
12 Proz., fiir das Steinkohlenbergwerk Reden-von 17,6 Proz. ergeben. 
Wir erkennen auch hier die Anklange an westfailische Verhiltnisse. 
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Tatsachlich hat in diesem Teile Oberschlesiens ein solcher 
Druck in westéstlicher Richtung auch gewirkt. Sein Vorhanden- 
sein ist unschwierig aus einer anderen yon ihm hervorgerufenen 
tektonischen Erscheinung herzuleiten. 

Die von Stiden nach Norden verlaufende Orlauer Stérung 
ist bei Rybnik zweifellos als Uberschiebung aufzufassen. Wenn 
sie auch weiter siidlich, insbesondere siidlich der 6sterreichi- 
schen Grenze, als sogenannte ,Stufenfalte‘ auftreten mag, so 
zeigt doch die auch im Siiden vorhandene Uberkippung der 
Schichten nach Osten sowie der westistliche Zusammenschub, 
da ein bedeutender Druck in westéstlicher Richtung gewirkt 
haben mu. Hierbei ist es véllig gleichgiiltig, ob die zur 
Orlauer Stérung dstlich liegende Scholle im Sinken den Druck 
ausgetibt hat oder die westliche Scholle bei ihrer horizontalen 
Heranbewegung. Ein Druck hat in jedem Falle geherrscht, 
und es ist infolgedessen, nachdem auf der Donnersmarckgrube 
die Orlauer Stérung als wirkliche Stérungszone und nicht als 
Flexur angefahren worden ist, als villig zweifelsfrei anzusehen, 
da’ es sich bei dieser durch Druck entstandenen und senkrecht 
zur Druckrichtung verlaufenden Stérung nur um eine Uber- 
schiebung bzw. eine aus mehreren Uberschiebungen bestehende 
Zone handeln kann. 

Ist somit die ostwestliche Druckspannung fiir diesen Teil 
des oberschlesichen Beckens nachgewiesen, so werden wir 
keine Bedenken tragen, auch die Gleichrichtung der Spriinge, 
also die gerichtete Zerrung, die so eigenartig an die Verhalt- 
nisse Westfalens gemahnt, in diesem Teil Oberschlesiens auf 
einen bei Auslésung der Spriinge noch vorhandenen latenten 
Druck zuriickzufiihren. — 

Wir beschreiten den zweiten Weg, der uns zur Deutung 

der gerichteten Zerrung fiihren soll. 
Es wurde schon erwahnt, da8 auch durch eine vor Kin- 

treten einer Zerrungsphase vorhandene Zerlegung eines Gebiets in 
Schollen die nachfolgende Schollenverschiebung beeinflu&t wird. 

Auch durch einen Faltungsvorgang kann ein durch Hori- 
zontaldruck beanspruchtes Rindenstiick in Schollen zerlegt 
werden, nimlich bei Ausbildung von Blattern!). Die Blatter 
durchsetzen das gefaltete Gebiet in der Druckrichtung. Ls ist 
nun ganz natiirlich, da8 bei einem spateren Zerrungsvorgang 
diese Stdérungen zu Spriingen, insonderheit Zerrspriingen werden 
und dadurch den Verlauf der Graben bestimmen. [Hin derartiger 

1) Vel. Quirisc: Zur Theorie der Horizontalverschiebungen. 
Zeitschr. f. prakt. Geologie 1913, S. 70ff. 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 29 
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Hinflu8 der Blatter ist nun im Gebiete des westfalischen Stein- 
kohlengebirges zweifellos nachzuweisen, da fast samtliche Blatter 
der varistischen Faltung Westfalens spiter zu Spriingen ge- 
worden sind. 

Man k6énnte danach versucht sein, die Gleichrichtung der 
Spriinge in gefalteten und durch Horizontaldruck beanspruchten 
Gebieten auf diesen Kinflu8 der Blatter in vielen Fallen allein 
zurickzufiihren. 

Wenn wir darauthin nochmals kurz den Teil des ober- 
schlesischen Beckens in der Nahe der Orlauer Stérung be- 
trachten, so ist hier die Méglichkeit, da8 einzelne Graben durch 
Blatter bestimmt sein kénnen, nicht ohne weiteres abzulehnen. 
Es wiirde sich bei der Orlauer Stérung vornehmlich um Blatter 
handeln, die ich an anderer Stelle als ,, Uberschiebungsblatter“ 

Penne habe. 

Ergebnisse: 

1. Alle Schollengebirge, die durch vertikale Verschiebung 
yon inzelschollen auf Sprimgen entstanden sind, nehmen 
nach der Schollenverschiebung einen gréSeren Flaichenraum ein 
als vorher. 

2. Die Schollenbildung und -verschiebung -—— die Ent- 
stehung der Schollengebirge — ist auf horizontale Zug- 
spannungen (Zerrung) zuriickzufihren, durch welche der zer- 
legte Rindenteil beansprucht worden ist. 

3. Die GréBe der entstehenden Schollen ist abhangig von der 
Intensitaét der Zerrung und der Zugfestigkeit des beanspruchten 
Gesteins. 

4. Durch die Zerrung werden erzeugt bzw. ausgelést: 

a) Zerrspriinge (Zerrspalten) als urspriinglichste Be- 
erenzungsflichen der Schollen; 

b) Béschungsspriinge (Randbriiche, Staffelspriinge) 
bei Umbildung der ,,Zerrspalten“ zu Graben unter 
Einwirkung der Schwerkraft. Sie laufen den Zerr- 
springen im allgemeinen parallel und fallen zu 
diesen hin ein. 

5. Das LEinfallen der Béschungsspriinge und damit der 
erdBten Zahl der Spriinge entspricht etwa dem Bischungs- 
bruchwinkel des betreffenden Gesteins. 

6. Die stabilen Teile der Schollengebirge werden durch 
die Horste gebildet. 

7. Die Zerrung ist entweder ungerichtet oder gerichtet, 
je nachdem die entstehenden Spriinge regellos verlaufen oder 
gleiche Richtung besitzen bzw. ein System bilden. 

29* 
= 
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8. Die ungerichtete Zerrung ist zum Teil auf allgemeine 
kontinentale Hebung bzw. zonare kontinentale Aufwélbung 
zuriickzufiihren. Das Ma8 der Zerrung ist im 2. Falle der 
Lange des Wélbungsradius umgekehrt proportional. 

9. Die gerichtete Zerrung entsteht im allgemeinen 
a) aus ungerichteter Zerrung beim Vorhandensein 

latenter, gerichteter, horizontaler Druckspannungen, 
b) aus ungerichteter Zerrung unter dem Einflu8 bereits 

vorhandener, untereinander gleichgerichteter oder 
ein System bildender Stérungen, 

c) unmittelbar bei divergierender Wanderbewegung 
groBerer Schollen. . 

Manuskript eingegangen am 23. Marz 1913.] 
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10. Die Gesteine der Inseln Madeira 

und Porto Santo. 

Beitrige zur Kenntnis der Familie der Essexite 

und deren Ergufformen. 

Von Herrn L. Fixcku in Berlin. 

Inhaltsverzeichnis. 
Seite 
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Vorwort. 

Im Anschlu8 an Studien tiber jungvulkanische Gesteine 
aus Deutschostafrika habe ich, um verwandte Gesteine anderer 
Gebiete kennen zu lernen, die Bearbeitung der von Herrn 
C. GacEL im Jahre 1903 auf Madeira gesammelten Gesteine 
ubernommen. Herr Gace. hat einen groSen Teil der Ergeb- 
nisse dieser Untersuchungen in einem kiirzeren Bericht!) in der 
Sitzung der Deutschen Geologischen Gesellschaft im Dezember 
1903 und ausfiihrlicher in einer erst kiirzlich erschienenen Ar- 
beit?) niedergelegt. Doch glaube ich, da auch nach diesen 

') ©. Gacet: Geologische Beobachtungen auf Madeira. Diese Zschr. 
Bd. 55, 1903, Monatsber. Wi AE 

2) "C. Gacen: Studien aber d. Aufbau und die Gesteine Madeiras. 
Diese Zschr. Bd. 64, 1912, S. 344—491. 
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Veréffentlichungen GAGELs die Ergebnisse meiner Untersuchungen 
an den interessanten Gesteinen Madeiras noch Anspruch auf 
Interesse haben. 

Ich kann dabei nicht umhin, zu erklaren, daB8 ich durch 
diese Untersuchungen unabhangig von Herrn Gacet auf die 
Vermutung gekommen bin, da die friiher als Hypersthenite 
bezeichneten und als Grundgebirge betrachteten Gesteine, die 
nach den Beobachtungen von GaAGEL') kein anstehendes Grund- 
gebirge sein konnten, die Tiefengesteine zu der jungen Lava- 
formation der Insel sein miiSten, und da6 mir erst nachtrag- 
lich die Wahrscheinlichkeit dieser Vermutung von Herrn GAGEL 
auf Grund seiner Beobachtungen in der Natur bestatigt worden 
ist; und ich glaube es mit als ein Verdienst der petrographi- 
schen Untersuchung ansprechen zu diirfen, wenn dieses fir 
die Geologie Madeiras wichtigste Ergebnis jetzt zum Range 
einer wissenschaftlichen Tatsache erhoben worden ist. 

Da ich aus Griinden, die ich hier nicht naher erértern 
kann, nicht in der Lage bin, auf das GaceEtsche Material zu- 
riickzugreifen, soweit mir nicht altere Notizen iiber meine vor- 
laufigen Bestimmungen vorliegen, stiitze ich mich bei meinen 
Ausfiihrungen im wesentlichen auf das von Herrn von Fritscu 
gesammelte Material, das uns s. Zt. von Herrn LipEcKE in 
Halle freundlichst zur Verfiigung gestellt worden ist, und auf 
Material aus der Sammlung der Kéniglich PreuB8ischen Geolo- 
gischen Landesanstalt, das aus den Aufsammlungen HarruneGs 

stammt. 

Die Analysen der Madeiragesteine sind in dem Labora- 
torium der Geologischen Landesanstalt in Berlin durch die 
Herren C. Kitss und A. Eyme ausgefiihrt worden. Das Mate- 
rial zu einem Teil dieser Analysen, die schon von GAGEL ver- 
éffentlicht wurden, ist von mir ausgewahlt worden. 

Tiefengesteine. 

Als ich die Bearbeitung des GaceLschen Materials ibernahm, 
wurden mir von Herrn GaGeu einige Handstiicke von Gesteinen 
des ,,Grundgebirges“‘ iibergeben mit dem Wunsche, auch diese 
Gesteine in meine Untersuchungen einzubeziehen. GAGEL hatte 
diese Gesteine in der Ribeira das Voltas bei Porto da Cruz ge- 
sammelt. Von der Soca bei Porto da Cruz lag mir nur ein 

1) Vgl. hierzu C. Gacen: Bemerkungen zu dem Vortrage tber 
das Grundgebirge von La Palma. Diese Zschr. 1908, Bd. 60, 
Monatsber. 8. 89. 
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kleines Handstiick vor, das GAcEL von Pater Scumirz in Fun- 
chal erhalten hatte, da er diesen schon durch die Beschrei- 

bungen Harrunes bekannten Fundort der ,alten Gesteine“ auf 
seiner ersten Reise aus Zeitmangel nicht besuchen konnte. 
Meine Untersuchung dieser Gesteine fiihrte nun zu dem fir die 
Auffassung des geologischen Baues von Madeira wichtigen 
Ergebnis, daB hier essexitische Gesteine vorliegen. 

Da weiterhin die Bearbeitung der ErguBgesteine ergeben 
hatte, da auf Madeira neben den Basalten auch echte Trachy- 
dolerite in grofer Verbreitung auftreten, so lag mir die Ver- 
mutung nahe, daf die Hssexite als die zu der Basaltformation 
zugehoérigen Tiefengesteine aufzufassen seien. Diese Annahme 
erhielt ihre Bestaétigung einmal dadurch, da sowohl in man- 
chen der trachydoleritischen Gesteine wie in einigen Tiefen- 
gesteinen Allkalihornblenden, die dem Katophorit nahestehen 
diirften, von mir festgestellt werden konnten. Ferner wurde, 
nachdem durch meine Arbeiten diese Frage in den Vordergrund 
getreten war, durch die Untersuchung eines basaltischen Ge- 
steines, das nach GAGELs Angaben unmittelbar bei den Hssexiten 
in der Ribeira das Voltas ansteht, von mir Kontaktmetamor- 
phose nachgewiesen und damit der endgiltige exakte Beweis 
fiir die junge Intrusion der Essexite in die jungen Ergu8- 
gesteine erbracht. 

Nach der Schilderung GaceLts von dem Essexitvorkommen 
der Soca im Anfang der Ribeira de Massapez, das er als 
Lakkolith deutet, zeigt das Gestein eine ziemlich verschieden- 
artige Zusammensetzung, indem feinkiérnige nnd grobkérnige, 
helle und dunkle Partien, wie es scheint, schlierig mitein- 
ander abwechseln. Ob das von mir als Sodalithsyenit bestimmte 
Gestein lediglich als Facies des Essexits aufzufassen ist, oder 
ob ihm eine selbstandigere Stellung zukommt, 14Bt sich, da 
genauere Beobachtungen fehlen, nicht entscheiden. Mag es sich 
nun bei den helleren, alkalireicheren Gesteinen, die mit den 
Essexiten Madeiras in engem Verbande auftreten, nur um 
Faciesbildungen handeln oder um gangférmig aufsetzende Nach- 
schiibe syenitischer Magmen, ist an sich fiir ihre Bezeichnung 
belanglos. Jedenfalls diirfen wir diese Gesteine nicht als 
Essexite deuten, sondern miissen sie ihrer mineralogischen Zu- 
sammensetzung entsprechend als Syenite auffassen. Hs kann 
auch sein, daB neben schlierigen Partien solcher Gesteine im 
Essexit auch selbstindige Massen vorkommen. Wir haben 
also auf Madeira syenitische Gesteine und Kssexite zu unter- 
scheiden. 
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Sodalithsyenit. 

Das von mir untersuchte Gestein der Soca ist ein miaro- 
lithisches, verhaltnismafig helles Gestein von mittlerer Korn- 
grofe, das wesentlich aus Alkalifeldspaten, Titanaugit, einer 
Alkalihornblende, etwas Olivin und Biotit besteht. Zwischen 
den meist dicktafeligen Feldspaten findet sich als Zwickelaus- 
fillung ein weiBliches Mineral, das isotrop erscheint und sehr 
niedrige Lichtbrechung zeigt. Ich hatte dieses Mineral zuerst 
fiir Sodalith gehalten. Da aber kein Chlorgehalt nachgewiesen 
werden konnte, so ist dieses Mineral als Analcim zu deuten. 
Es ist aber wahrscheinlich, da8 der Analcim in diesem Gestein 
aus Sodalith hervorgegangen ist, da dieses Mineral in den mit 
Essexiten vergesellschafteten Sodalithsyeniten gerne in der Form 
allotriomorpher Zwickelausfillungen zwischen den Feldspaten 
auftritt. : 

Neben diesen wesentlichen Gemengteilen enthalt das Ge- 
stein Magneteisen oder Titanmagneteisen und in reichlicher 

Menge Apatit. 
Ich mu8 darauf verzichten, dieses Gestein naher zu be- 

schreiben, da mir das Material nicht mehr vorliegt. Wenn 
Plagioklas neben Orthoklas in diesem Gestein auftritt, wie 
GAGEL angibt, so diirfte es Albit oder Oligoklasalbit sein. 
Nach meinen Notizen kénnte allerdings auch Anorthoklas vor- 
liegen. Da ich aber meine friihere Bestimmung nicht nach- 
priifen kann, so muB8 ich diese Frage offen lassen. Der Augit 
ist ein wenig tief gefarbter Titanaugit mit schwachem Pleo- 
chroismus {in hellvioletten Ténen. GAGrEL erwahnt auferdem 

farblosen Diopsid und grasgrinen Agyrin, der haufig eine 
schmale Randzone um den Titanaugit bildet. Nahere Angaben 
iiber die optischen Higenschaften dieses als Agyrin gedeuteten 
Minerais fiihrt GaAGEL nicht an. Es wird sich fragen, ob hier 
nicht auch Aegyrinaugit vorliegen kiénnte. Ferner erwahnt 
GAGEL  barkevikitische Hornblende mit sehr deutlichem 
Pleochroismus von dunkelbraun zu hellbraun. Nach meinen 
Aufzeichnungen habe ich in diesem Gestein eine Allkalshorn- 
blende mit verhaltnismaSig groBer Ausléschung c:c und einer 
Absorption b>c >a festgestellt und habe sie als eine kato- 
phoritahnliche Hornblende bestimmt. JDieselbe Hornblende 
tritt auch in den Akeriten auf und wird bei Besprechung 
dieser Gesteine niher beschrieben. Barkevikitische Hornblende 
habe ich nicht beobachtet, wohl aber Biotit, den GAGEL in 
anderen Gesteinen, von denen mir Schliffe vorliegen, mit 
Barkevikit verwechselt hat! 3 
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Der chemische Bestand dieses Gesteins geht aus der 
unter I in nachfolgender Tabelle fangefiihrten Analyse hervor: 

| I | i b ‘ Ul 

GLE: ee 52.47 58,80 | 0,8967 59,20 49,335 
TH yeaa ime 1.57 1,61 | 0,0201 - 1,33 0,81 
0408 eee 15,84 16,24 | 0,1592 10,51 16,50 
enOe nn. 3,30 as =e ue 7,92 
eGo wel (. 8.49 11,68 | 0,1622 10,71 241 
IO ag erica. — — — == 0,98 
10 eee ea 1,52 1,55 | 0,0390 2.57 2 66 
CaO eee 5,05 5,18 | 0,0925 6,10 8 04 
Hea ober * 2.52 258 | 0,0274 181 3.49 
AOR ee 7,08 7,21 | 0,1163 7,68 5,20 
a1 AN eee 1,94 = a ee 2927 
DAIS hs URNS fehlt = — — Spur 
Shige rivenea akan 0,09 — — — Spur 
PEQHUS rae 0,14 0,14 | 0,0014 0,09 0,61 
aes a) eee as By Cie a ee 1,21 

| 99,89 | 100,00 | 1,5148 | 100,00 | 101,365 
Sp. Gewicht 2,766 2,631 

I Sodalithsyenit (Analcimsyenit), von der Soca bei Porto da Cruz, 
Madeira. Kutss anal. (siehe auch: Gacen a. a. O., Seite 399). 

II Sodalithsyenit, SchloBberg bei GroBprieBen. F. Hannuscu 
anal. — J. M. Hrescu: Uber Sodalithsyenit im bédhmischen Mittel- 
gebirge. Tscuerm. Min. petr. Mitt. XXI, 1902, Seite 160. 

Die Osannschen Konstanten geben: 
is: 60:62- A- 9:49: C 1,09: F 18,36. a 6.3 c 0.7 

BHO CAS 
Jagd neo. k 

iieseabs tes) AVS 1D; ©: 2.81. 21,35. Sit dis.2 <n 
3 
3.2 

Akerite. 

Dem Sodalithsyenit der Soca stehen Gesteine nahe, die 
sich gegeniiber den LEssexiten durch hellere Farbe, also 
starkeres Zuriicktreten der farbigen Gemengteile, ferner durch 
einen Gehalt an Alkalihornblenden und Alkalipyroxenen aus- 
zeichnen. Sie scheinen aber keine Feldspatvertreter zu fihren. 
Ein derartiges Gestein ist das von GacEL als Gerdlle in der 
Ribeira das Voltas gesammelte Gestein, iber dessen Stellung 
ich mir bei der ersten, mehr oberflachlichen Untersuchung noch 

nicht ganz klar war'). Mit diesem Gestein der Ribeira das 

') Herr Gaceu gibt bei Erwaihnung der einzelnen Gesteine haufig 
unter meinem Namen mebrere Bestimmungen an. Es handelt sich 
hier um Angaben, die zu einer Zeit gemacht wurden, als eine ein- 
gehendere Durcharbeitung des Materials noch nicht erfolgt war. Es 
mag auch wohl sein, daB ich in den zahlreichen Besprechungen, in 
denen ich Herrn Gacer iiber die petrographischen Verhiltnisse seiner 
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Voltas stimmt ein von K. y. Frirscu in der Ribeira de Najade (?) 
bei Porto da Cruz gesammeltes Gestein in seiner mineralo- 
gischen Zusammensetzung ziemlich tberein, wenn man von 
dem geringen Quarzgehalt absieht, der dem Gestein der 
Ribeira das Voltas eigen ist. Diese Gesteine méchte ich als 
Hornblendeakerite bezeichnen. Als Akerite sind sie durch das 
Vorwalten des Plagioklases gegen den Orthoklas und den 
Reichtum an gefarbten Gemengteilen gekennzeichnet. 

Der Feldspat des deutlich miraolithisch kérnigen Ge- 
steines der Ribeira de Najade ist vorwiegend ein natronreicher 
Plagioklas, neben dem Orthoklas, zum Teil in zonarer Ver- 
wachsung mit ihm, als wesentlicher Gemengteil erscheint. Die 
Plagioklase sind meist fein verzwillingt nach dem Albitgesetz. 
In einigen Schnitten senkrecht zu P und M wurden Werte 
von — 10° bis — 12° 30' gemessen. Diese Werte lassen auf 
Oligoklasalbit schlieBen. Messungen an zonaren Feldspaten, 
die parallel M geschnitten waren, ergaben fiir den Kern 
O° bis + 14°. Demnach liegen verschiedene Mischungsglieder 
der Oligoklas- und Oligoklasalbitreihe vor. Diese verschiedenen 
Feldspate erscheinen auch in zonarer Umwachsung. In einem 
derartigen zonaren Durchschnitte parallel M eines Feldspats, 
dessen Kern frei von Einschliissen ist, zeigt sich eine Zone mit 
zahlreichen Interpositionen, um die sich eine Auferste Schale 
legt, die wieder frei von Einschliissen ist. Der Kern zeigt 
eine Ausléschungsschiefe von 0°, die einschluBreiche Zone 
von + 13° und der Rand eine solche von + 14°. 

Der Orthoklas umrandet haufig den Plagioklas und gibt 
sich dann durch die niedrigere Lichtbrechung und die gerade 
Ausléschung in allen Schnitten aus der symmetrischen Zone 
zu erkennen. Oft sitzt der Orthoklas auch in gut ausgebildeten 
kleinen Krystillchen in den miarolithischen Hohlraumen, die 
meist von Carbonaten erfiillt sind. In eimem Durchschnitt 
eines solchen aufsitzenden Orthoklaskrystallchens, der parallel 
M getrotfen ist, wurde eine Auslischung a:a von + 12° ge- 
messen. Dieser Wert lat darauf schlieBen, daB8 hier Natron- 
orthoklas vorlegt. Von farbigen Gemengteilen ist zunachst 
ein fast farbloser diopsidischer Augit zu erwahnen, der zum 

Studiengebiete auf Madeira und den Kanarischen Inseln aufgeklart 
habe, im Laufe der Entwicklung meiner eigenen Studien tber die 
Gesteine auch mutmaBliche Benennungen erwahnt habe, die ich bei 
fortschreitender Erkenntnis nicht autrecht erhielt. Es ware wohl 
richtiger gewesen, wenn Herr Gace ohne meine Autorisierung der- 
artige vorliufige und ihm haufig nur gesprachsweise mitgeteilte Namen 
der Offentlichkeit nicht ibergeben hitte. 
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Teil zersetzt ist. Er zeigt gegeniiber den dicktafeligen Feld- 
spaten meist idiomorphe Begrenzung. Neben ihm erscheint in 
geringer Menge Agyrin mit kleinen Werten der Auslischungs- 
schiefe c:a und hoher Doppelbrechung. Er zeigt deutlichen 
Pleochroismus mit a blaugriin, 6 saftgriin mit einem Stich ins 
Graue, c gelbgrin. 

Reichlicher findet sich in diesem Gestein eine eigenartige 
Hornblende mit niedriger Doppelbrechung, die oft an den 
Enden etwas gefasert erscheint. Sie ist durch hohe Aus- 
léschungsschiefen c:¢ gekennzeichnet. Gemessen wurden Werte 
bis 33°. Sie zeigt deutlichen Pleochroismus, und zwar lassen 
sich oft in den einzelnen Individuen Verschiedenheiten in der 
Tiefe der Farbung erkennen. Bald ist nur die Randzone tiefer 
gefarbt als der Kern, bald ist die Verteilung der tiefer ge- 
farbten Partien eine unregelmaBige, so daB die Durchschnitte 
fleckig erscheinen. 

Der heller gefarbte Kern wird fir 

Strahlen || ¢ schwingend: hellgelblicholiv mit einem Stich 
ins Rotliche, 

“ || 6 schwingend: mattgrauoliv, 
= | c schwingend: heller grauoliv mit einem Stich 

- ins Gelbliche 
durchsichtig. 

Die dunkler gefarbten Randpartien der Durchschnitte 
zeigen fir 

c gelblicholiv, 
b dunkelblaulicholiv mit einem Stich ins Graue, 
a Hellgrauoliv mit einem Stich ins Gelbliche. 

Die Absorption fiir diese Hornblenden ist b>c> a. 
Nach der von BrécceR') gegebenen Einteilung der Alkali- 

eisenhornblenden gehért diese Hornblende in die Gruppe der 
Katophorite. 

Diese katophoritische Hornblende wird in dem Gestein 
der Ribeira das Voltas yon einer blaulichen Hornblende be- 
gleitet, die ich als Arfvesdonit gedeutet habe. Da mir das 
Material leider nicht zuginglich ist, so kann ich nur bemerken, 
daB diese blauliche Hornblende mit dem Katophorit orientiert 
verwachsen ist. AuSer den erwahnten Gemengteilen enthalt 
das Gestein der Ribeira de Najade Titaneisen und Apatit. 

Da die beiden Gesteine der Ribeira das Voltas und der 
Ribeira de Najade in ihrer mineralogischen Zusammensetzung 

1) W. C. Broecer: Eruptivgesteine des Kristianiagebietes. Die 
Gesteine der Grorudit-Tinguait-Serie. Kristiania 1894, 8. 37. 
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so modchte ich sie hier zu- 

Die chemische Zusammensetzung dieser Gesteine ist aus 
Analyse I in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. 

| I : | b | : | Il | Il | IV 

SiO. _ [49,87 | 53,52 | 0,9253/ 61,80 |56,79 | 55,49 | 58,00 
TiO, . -| 260 | 289] 00361) 241 | — Liz | 085 
Zr0?*) a ee eri co ie Clas = 
Al,O, | {14,98 | 16,68 | 0,1635/ 10,92 |16,64 | 16,99 | 1691 
Fe,0, [617] =] = | | 858) 431 | 3,99 
FeO | 440 | 11,08 | 0.1538! 10,27 | — 390 | 3.74 
MnO .| — = — en Spur 0,80 
MgO | 1,77 | 1,17/0,0292] 1,95 | 2963] 186 | 1.96 
CaO .| 634! 3,64/0,0650) 4,34 | 5,12 3,87 | 3,60 
K,0 | 2:04 | 9'97/0,0041| 1,61 | 235 | 463 | 5,20 
Na,0 | 5,08 | 5.65 /0,0911, 608} 530} 550 | 514 
H°0 . | 66) | oe ee 
P,O, -| 0:74 | 0,82! 0,0058 0,39 | — Gare 
Sou. - | 0,25 | 0,28 0,0035| 0,23 | — Mere ae 
Cl. Spares ys Gye eee gee a oa 
GO? . iD Ve tae ae ele alee = ae 
Ss. Ore ee eee ie a: 

99,88 100,00 1,4974 |100,00 | 99,88 | 99,87 | 100,09 
Spez. Gew. 2,772); — — — — | E —- 
*) Die Zirkonerde wurde geschatzt nach der Farbung mit Wasserstoffsuper- 

oxy.d. 

Hieraus ergeben sich nach der Osannschen Berechnung') 
folgende Werte: 

I .s 64,83; A-7,69; € 3,232.8 13333. 4.6.5/¢2. 7 2 
Ta?) s 66,14; A 7,83; C 2,78; F 12,64. 265 ¢25 f11 n67 

Il > s 63,14; A-.7,51; C 3.37; F 15,09. a 5.8°¢ 2162 eom ies 
Ill = 5 64,38; A-9;3); € 1,47: F 14.06. a. 7.5 7c1.2 foe or 
IV~ °s 65,21; A 9.22: C 1.84: 12.67. a. 7.8). 1. oy a ene 

I. Hornblendeakerit. Ribeira das Voltas, Madeira. Siehe auch Gace: 
aa: O. 8. 399. Co Kuss anal: 

II. Syenit (Akerit W. C. Brécer). 
KJERULF: 

: Vettakollen bei Kristiania; 
Christiania Silurbecken 8S. 11. 

Tu. 
W. C. Brocer: Eruptiv- 

') Die Abweichungen in den Osannschen Werten fiir die Madeira- 
gesteine gegenittber den Werten, die C. Gacen angibt, beruhen in der 
Gacer’schen Berechnungsweise. Er hat dadurch, daf er falschlicher- 
weise nicht die Analysenwerte fiir Fe,O,, sondern ‘die Molekularprozent- 
zahlen in FeO umgerechnet hat, ohne zu bericksichtigen, da einem 
Molekiil Fe,O,; 2 Molekiile FeO entsprechen, stets etwas zu niedrige 
Werte fir f erhalten. 

“) Unter Ia sind die von Osann aus dem Mittel von 4 Analysen 
von Akeriten des Kristianiagebiets berechneten Gesteinsformeln angegeben. 
A. Osann: Versuch einer chem. Klassifikation der Eruptivgesteine. 
Tscuerm. Min.-petr. Mitt. XIX, 1900, 8. 395. 
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gesteine des Kristianiagebietes. II. Die Eruptionsfolge der triadi- 
schen Eruptivgesteine bei Predazzo, Kristiania 1895, 8. 33. 

Ill. Natronsyenit (Pulaskit). Ost-Mawensi, Gerdlle in der Songala- 
schlucht, Kilimandscharo. C. Kutss anal. (noch nicht publiciert.) 

IV. Pulaskit. Fo im Lougenthal, Kristianiagebiet. W. C. Broccrr: 
Eruptivgesteine des Kristianiagebietes II u. If, S. 33. 

Der Kohlensauregehalt in der Analyse I rihrt von den in 
diesem Gestein als Ausfiillung der miarolithischen Hohlraume 
enthaltenen Carbonaten. Da das Gestein selbst frisch erscheint, 

so wurde zunachst bei der Berechnung der Analyse tiir die 
Kohlensaiure eine entsprechende Menge Kalk in Abrechnung 
gebracht. Dabei zeigte sich aber, da’ nach Berechnung des 
Wertes A nicht mehr gentigend CaO fiir den Rest der Ton- 
erde vorhanden war. In der Annahme, daS dolomitischer Kalk 
als Ausfiillung der Hohlraume in Frage kommt, wurde auch 
etwas Magnesia in Rechnung gesetzt. 

Die umgerechnete Analyse des Gesteins aus der Ribeira 
das Voltas zeigt eine auffallige Verwandschaft mit den Akeriten 
des Kristianiagebietes, wie besoncers durch den Vergleich der 
berechneten Gesteinsformel mit der von OsAnn_ gegebenen 
Formel aus dem Mittel von 4 Akeritanalysen (la) und der des 
Akerits vom Vettakollen (II) sich ergibt. Diesen Akeriten 
steht auch ein von Hans Meyer in der Songalaschlucht 
am Mawensi als Gerélle gesammeltes sanidinitartiges Gestein 
(Analyse III) recht nahe, das als hornblendefiihrender Augit- 
syenit bezeichnet werden kann. Js ist ein Natronsyenit, 
der aber Plagioklas nur untergeordnet enthalt. Wie das 
Gestein von Fo8 im Lougental (Analyse IV), das BroéaceEr 
friher ebenfalls zu den Akeriten gestellt hat, gehdrt auch dieser 
Syenit vom Mawensi eher zu den Pulaskiten. 

Akeritische Gesteine treten auch auf Fuerteventurat) mit 
Essexiten zusammen auf. Auch aus dem Essexitgebiet der 
patagonischen Cordillera sind Hornblendeakerite von QUENSEL?) 
beschrieben worden. 

Die Essexite. 

Als Essexite habe ich zunachst alle Gesteine zusammen- 
gefaBt, die sich durch ihr Gefiige als Tiefengesteine zu er- 
kennen gaben und die im wesentlichen aus meist kalkreichem 
Plagioklas, Titanaugit, etwas Olivin und Biotit, sowie Titaneisen 

1) Frxcxu: Tiefen- und Beer one von Fuerteventura. Diese 
Zeitschr. 60, 1908, Monatsber. Nr. 4, S. 78. 

“Ai se D. Quenset: Geologisch- oe Studien in der pata- 
eee Cordillera. Bull. of the Geol. Inst. of Upsala Vol. XI, 1911, 

7—90. 
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oder Titanmagneteisen bestehen. AuBerdem ist diesen Gesteinen 
ein meist nur kleiner Gehalt an Orthoklas und Nephelin oder 
Analcim eigen, der aber bis zum voélligen Verschwinden zuriick- 
treten kann. Ferner enthalten diese Gesteine Apatit in oft 
recht reichlicher Menge. Tiefbraune barkevikitische Hornblende, 
die in den von mir untersuchten Essexiten yon La Palma 
haufig ist, beteiligt sich an der Zusammensetzung der Essexite 
Madeiras seltener. Sie stellt sich nur in den _ etwas 
alkalireicheren Typen ein. 

Die Gesteine der Ribeira das Voltas, an denen ich die 
Essexitnatur zuerst festgestellt habe, gehéren zu den alkali- 
airmeren Typen, in denen Orthoklas und Feldspatvertreter sehr 
stark zuriicktreten. 

Meine Auffassung dieser Gesteine ist nicht, wie GAGEL 
(a. a. O. S. 898) ausfiihrt, auf Grund der Analyse D seiner Ana- 
lysentabelle, sondern lediglich durch die mikroskopische Unter- 
suchung gewonnen worden. GaceEL hat auch dieses Ergebnis 
meiner Untersuchungen seines Materials zu einer Zeit ver- 
Offentlicht, als Analysen dieser Gesteine noch gar nicht 
vorlagen. 

Bei der Durcharbeitung weiterer Gesteinsproben aus den 
Sammlungen Harrunes, K. vy. Frirscnus und A. StTtBELs, sowie 
aus dem von ©. GAGEL auf seiner zweiten Reise gesammelten 
Material wurden dann auch Gesteine aus der Ribeira de 
Massapez, der Ribeira de Najade (?), von der Cova da Roda 
bei Fayal in der Nahe von Porto da Cruz und vom Lombo 
dos Portaes im Gran Curral unter dem Pico Sidrao als Essexite 
erkannt. Ferner wurden einige Gerédlle aus der Ribeira de 
Cimbral auf Porto Santo, die Herr pe Noronwa in Funchal 
gesammelt und Herrn Gace. zur Verfiigung gestellt hatte, von 
mir als Essexite bestimmt. Nach ihrer mineralogischen Zu- 
sammensetzung zeigen diese Kssexite einen reichen Wechsel, 
einerseits bedingt durch den schwankenden Gehalt an Orthoklas, 
Nephelin, Analcim und Barkewikit, andererseits durch die 
Zunahme an gefirbten Gemengteilen besonders in den alkali- 
airmeren Gesteinen, die zu Pyroxeniten und Olivingesteinen 
hinitberleiten. Da oft verschiedene Typen an denselben Fund- 
orten gesammelt sind, so liegt die Vermutung nahe, daB es 
sich um Ditfferentiationsprodukte innerhalb desselben Gesteins- 
kérpers handelt. Da8 die Essexite zu einer solchen Differen- 
tiation im kleinen neigen, habe ich, durch Herrn Professor 
W. C. BréccGeErR freundlichst aufmerksam gemacht, im Kristiania- 
gebiet kennen gelernt. Derartige Verhaltnisse bestehen be- 
sonders auch in dem Essexitvorkommen an der Soca im Anfang 
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der Ribeira de Massapez, wie aus der Schilderung Gacets her- 
vorgeht. 

Obgleich es also scheint, da8 auf Madeira alkalireichere 
und alkaliarmere Essexite oft nur schlierig miteinander aufs 
engste verbunden sind, so diirfte es doch wohl angebracht sein, 
die alkaliarmeren Typen, in denen Orthoklas und Nephelin 
véllig yverschwinden kiénnen, von den eigentlichen Essexiten ab- 
zutrennen und als Essexitdiabase zu bezeichnen. 

Higentliche Essexite liegen mir aus der Sammiung des 
Herrn y. Frirscu in einigen Handstiicken von der Ribeira de 
Massapez und der Ribeira de Najade(?) oder Ribeira de Majato(?) 
bei Porto da Cruz vor. 

Die Gesteine der Ribeira de Massapez sind verhaltnisma8ig 
grobkérnige bis mittelkérnige Gesteine, die aus tafeligem Plagio- 
klas, Augit und etwas Olivin bestehen. Eines dieser Gesteine 
ist deutlich miarolithisch und lat auf den kleinen Hohlraumen 
stellenweise kleine Tafelchen von Bictit und bisweilen Analcim 
in scharf ausgebildeten Krystallchen erkennen. 

Der Plagioklas zeigt haufig Zwillingsbildung nach dem 
Periklingesetz neben dem Albitgesetz. AuBerdem sind die Albit- 
viellinge oft noch nach dem Karlsbader Gesetz verzwillingt. In 
einem kombinierten Zwilling nach Albit- und Karlsbader Gesetz 
wurde eine Auslischungsschiefe von+19° und+ 21° und — 9° und 
— 10° gemessen. Demnach steht dieser Feldspat einem Andesin 
von der Zusammensetzung Ab 60 An 40 nahe. In einem Schnitt 
senkrecht zu einer optischen Achse wurde optisch positiver Cha- _ 
rakter festgestellt. ‘ 

Neben diesem Andesin findet sich ein Plagioklas mit ver- 
haltnismabig niedriger Lichtbrechung. In einem Schnitte, der 
parallel M getroffenist,wurden 5°Auslischungsschiefe gemessenund 
in Schnitten aus der symmetrischen Zone wurde im Maximum 
8° Auslischungsschiefe festgestellt. Es diirfte demnach Oligoklas 
vorliegen. Orthoklas konnte ich in diesem Gestein mit Sicher- 
heit nicht nachweisen, dagegen ist Analcim, der in den miaro- 
lithischen Hohlraiumen aufsitzt, auch im Gesteinsgewebe als 
Zwickelausfillung zwischen den Feldspattafeln verhiltnismiBig 
haufig. Er ist meist isotrop, zeigt aber an manchen Stellen 
schwache Doppelbrechung und die fiir ihn charakteristische 
Felderteilung. Analcim findet sich auch als Einschlu8 und auf 
Rissen in den Feldspaten; er ist also jedenfalls zum Teil 
sekundarer Entstehung. 

Der Pyroxen ist ein meist idiomorph entwickelter Titan- 
augit mit kriftiger Dispersion der Mittellinien und schwachem, 
aber in manchen Schnitten deutlichem Pleochroismus. 
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Er wird in den diinnen Praparaten fiir Strahlen, die parallel 
b schwingen mit hellbraunlich-violetter Farbe, parallel c und a 
mit gelblichrosa durchsichtig. In Schnitten senkrecht zu einer 
optischen Achse wurde optisch positiver Charakter festgestellt. 
Der Augit ist bisweilen mit barkevikitischer Hornblende orien- 
tiert verwachsen in der Weise, daB die Hornblende den Augit 
umsaumt. - 

Der Olivin tritt an Menge gegen den Pyroxen stark zuriick, 
und ist gern mit Pyroxen, Hornblende, Biotit, EKrz und Apatit 
verwachsen. Die tiefbraune Hornblende mit der fiir barkeviki- 
tische Hornblenden charakteristischen Absorption ¢>b6 >a mit 
tiefbraunen Farbténen fiir die Strahlen parallel c und b und hell- 
gelblich-braun parallel a und der Biotit sind in annihernd gleicher 
Menge im Gestein vertreten. Der Biotit setzt sich mit Vorliebe 
an das rz oder den Olivin an. Das Hrz ist Titanmagneteisen, 
das haufig mit dem Apatit verwachsen ist. Apatit in schlanken 
Saulchen ist in diesem Gestein auffallig haufig; bemerkenswert ist 
auch, da8 der Apatit oft in auffallig reichlicher Menge in den ge- 
firbten Gemengteilen, besonders in Titanaugit oder in Olivin 
als Einschlu8 enthalten ist. 

Eine weitere Gesteinsprobe eines Essexits von -der Soca 
aus der Sammlung K. v. Frirscus besteht aus tafeligem Pla- 
gioklas, etwas Orthoklas und Analeim, Titanaugit, Olivin, - 
Biotit, Titanmagneteisen und Apatit. 

Der Plagioklas ist tafelig entwickelt und zeigt haufig 
_ Lwillingsbildung nach dem Karlsbader- und dem Periklingesetz 
neben dem Albitgesetz. Ar# einigen Durchschnitten derartiger 
kombinierter Zwillinge nach Albit- und Karlsbader Gesetz wurden 
folgende Werte gemessen: 

Lu. 1! + 32° 45! u. + 33° 15! 2 u. 2’ — 20° 45! u. — 20° 15! 
Tu.1'’+ 31°  u.+ 31° 80’ 2 u. 2’ — 20° 30! u. — 22° 45’, 

Diesen Werten nach diirfte dieser Feldspat einem Bytownit 
von der Zusammensetzung Ab 25 An 75 nahestehen. Neben 
diesem kalkreichen Plagioklas erscheint ein zweiter, jingerer, 
der seiner Lichtbrechung nach, die in verschiedenen Stel- 
lungen einiger beliebigen Durchschnitte wenig niedriger bis 
wenig hiéher als Kanadabalsam gefunden wurde, einem Oli- — 
gvoklas oder natronreicheren Andesin anzugehéren scheint. Kine 
sichere Bestimmung war mangels geeigneter Schnitte nicht 
durchzufthren. 

Der Orthoklas und der Analcim klemmen sich mit allo- 
triomorpher Begrenzung zwischen die Plagioklastafeln cin. 
Auch die Umrisse der Titanaugite, die wie in dem Gestein der 
Ribeira de Massapez wenig tief gefirbt sind, werden haufig 
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durch die tafeligen Plagioklase bestimmt. Die Struktur des 
Gesteins ist also hier eine mehr ophitische. Der Olivin findet 
sich haufig in meist nur kleineren, oft gut begrenzten Kérnern, 
die aber gréStenteils in wirrfaserige griinliche Aggregate um- 
gewandelt sind. Da die Doppelbrechung dieser faserigen Neu- 
bildungen verhaltnismaBig hoch ist, so habe ich sie als Pilit 
gedeutet, mit dem diese Pseudomorphosen ‘groBe Ahnlichkeit be- 
sitzen. Der Biotit ist auch in diesem Gestein reichlich vor- 
handen, dagegen scheint die barkevikitische Hornblende zu 
fehlen. Der Glimmer ist gerne mit dem Eisenerz oder mit 
dem Olivin verwachsen. Die Pyroxene schlieBen haufig neben 
Erz und Apatit auch Olivin und bisweilen auch Biotit ein. 
Sie sind demnach unter den farbigen Gemengteilen die jiing- 
sten Ausscheidungen aus dem Magma. Damit stimmt auch ihr 
Verhalten gegen die Feldspate iiberein, durch die ihre Umrisse 
haufig beeinfluBt werden. 

Diesem Gestein von der Soca kénnte die Analyse eines 
als Diabas bezeichneten Essexits aus der Ribeira de Massapez') 
entsprechen. In diesem Gestein wurden Spuren von Cl, Ni, 
Cu, S und CO? nachgewiesen. 

DIO Pe ees teh aos HAG 
OS Mastesicg ts weg ett apst eva, 0,00 
IOP esse) tert kL 
He One sare cites Je mrs sh 1hO/ 
Be On eM eee ee LO. FE 
CaOmirey sie sicm ies rts ere (6.04 
Wile Cs Naeem: epee: se termed 5 
IMO R eee ieee ees OR GO 
NG ORS AERPs matt Yaa 
Nas On Mason tmas nen eds O49 
LL Os ake nie tate Be eres, eS eN OD 
EE OED Rey Sere Aiea ray Suet Ore 

100,22 
peau Gewe.s vate alo 

Die Osannsche Berechnung ergibt folgende Werte: 

s 57,14; A 7,33; C 4,04; F 20,12. 24.5 ¢2.5 f13 n7.8 

Rosenspuscu fiihrt diese Analyse unter den Trachydoleriten 
auf. Nach der Beschreibung, die SENFTER von diesem diabas- 
artigen Gestein gibt, gehdrt es ohne Zweifel zu den Essexiten 
und darf nicht als ein Ergubgestein aufgefaBt werden. Ks ist. 
nach Senrrers Angaben ein granitisch-kérniges, gabbroahnliches 
Gestein, das hin und wieder Analcimkrystallchen in kleinen 

1) Sexrrer: Diabasartiges Gestein von der Ribeira de Macanpes 
auf Madeira. Neues Jahrb. f. Min. 1872 S. 687 siehe auch: Rosen- 
puscH: Elemente der Gesteinslehre 3. Aufl, 1910, S. 4383 u. 443. 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 30 
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(wohl miraolithischen) Héhlungen und vereinzelt Nadelchen 
eines als Mesotyp gedeuteten Minerals enthalt. Srnrrer gibt 
noch die Analyse von sorgfaltig ausgelesenen Stiickchen des 
Feldspats, den er als Oligoklas deutet. 

im ganzen Augit | Rest | auf 100 

SO. 60,48 | 4,54 | 554 | e140 
Ney 99.13 a 92.13 94,29 
Fe,0, 1,54 1,54 ca ———- 
CaO . 9.93 2.98 ae az 
MgO . 0,58 0,58 nt Ee 
Na. . 8,43 as 8,43 9,25 
Kea. i aR ee Se 2.56 a 2.56 281 
HiO oe ee ee OO ae 2.05 2.95 

| 100,00 8.89 91,11 | 100,00 

Eine andere Analyse eines der alkalireicheren Hssexite 
liegt nicht vor. Ls ist sehr bedauerlich, da bei der Auswahl 
weiteren Materials zu Analysen, die ohne mein Wissen vor- 
genommen wurde, nicht mehr Wert darauf gelegt wurde, dab 
von allen Haupttypen Analysen angefertigt wurden. Ein grofer 
Teil der spater angefertigten Analysen der Madeiragesteine gibt 
fiir das Verstandnis dieser Gesteine nicht viel Neues. Hine 
griindliche Bearbeitung des Materials hatte der Auswahl vor- 
ausgehen miissen. 

Aus der Sammlung des Herrn v. Frirscu liegen noch zwei 
Essexite vor, von denen als Fundorte die Ribeira de Najade 
oder Ribeira de Majato (?) angegeben sind. Sie bestehen aus 
tafeligem Plagioklas, etwas Orthoklas, Titanaugit, zersetztem 
Olivin, Biotit, Erz und Apatit. In diesen beiden mehr oder 
weniger stark zersetzten Gesteinen erscheinen als Neubildungen, 
vermutlich nach Nephelin, Faserzeolithe. Der Plagioklas dieser 
Gesteine gehért einem kalkreichen Labrador oder natronreiche- 
rem Bytownit an. In Schnitten senkrecht zu P und M wurden 
Ausléschungsschiefen von + 35° u. + 37°15' gemessen. Die Aus- 
léschungsschiefen in einem Schnitt aus der symmetrischen Zone 
eines kombinierten Zwillings nach dem Karlsbader und dem 

Albitgesetz betragen fiir: 

Ju. 1’ + 32° us + 34° Du, 2) A Tone ales 

Das gangformig aufsetzende Gestein der Cova da Roda 
zwischen Cortados und Fayal bei Porto da Cruz ist ein fein- 
kérniger Essexit. Man kann bei diesen feinkérnigen Ge- 
steinen im Zweifel sein, ob man sie nicht doch besser als Do- 
lerite bezeichnet. Ihre Struktur ist bei dem feineren Gefiige 
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fast eher doleritisch zu nennen. Die mineralogische Zu- 
sammensetzung dieses Gesteins ist im wesentlichen dieselbe 
wie bei den beschriebenen Essexiten, nur ist der Biotit, der sich 
ebenfalls mit Vorliebe an das Titaneisen ansetzt, recht spar- 
lich vorhanden. Die Plagioklase sind bisweilen zonar gebaut. © 
Die Kerne derartiger Feldspate stehen einem Bytownit von 
der Zusammensetzung Ab 25 An 75 nahe, wie aus dem er- 
haltenen Wert von + 37° 30’ in einem Schnitt senkrecht P u. M 
sich ergibt. Die tiuBere Schale zeigt in einem Schnitt parallel M 
eine Ausléschungsschiefe von annahernd 0°, wahrend im Kern 
eine solche von 32° gemessen wurde. Die Werte nehmen in 
den duBeren Zonen langsam bis 0° ab. In den Zwickeln zwi- 
schen den tafeligen Plagioklasen hegen niedriger lichtbrechende 
Feldspate, die vielleicht dem Oligoklas angehéren, etwas Or- 
thoklas und Analcim. Der Titanaugit ist meist idiomorph 
begrenzt und bildet stellenweise allein oder mit Olivin ver- 
wachsen knauelf6rmige Anhaufungen. 

Kin recht interessantes Gestein ist endlich ein von K. v. 
Frirsco am Lombo dos Portaes im Gran Curral von einem 
Gang geschlagener feinkérniger Hssexit, der Schlieren von hellem, 
stark miarolithischem Foyait enthalt. In diesen hellen Schlieren 
treten aus dem weiflichen feinkérnigen Gestein schlank pris- 
matische Krystallchen von Titanaugit heraus. 

Der feinkérnige Hssexit besteht aus Plagioklas, Titanaugit, 
Olivin, Biotit, Titaneisen und Apatit. In den Zwickeln zwischen 
den Plagioklasen findet sich bisweilen Analcim mit schwacher 
Licht- und Doppelbrechung und der fiir dieses Mineral charak- 
teristischen Felderteilung. Der Plagioklas, der Zwillings- 
bildung nach dem Albit-, Karlsbader und dem Periklingesetz 
und in einem Falle auch nach dem Bavenoer Gesetz zeigt, ge- 
hort im wesentlichen dem Bytownit an. In Schnitten senkrecht 
zu P und M wurden Ausléschungsschiefen von + 34°, + 39° 30! 
und + 41°30' gemessen. Kin kombinierter Zwilling nach dem 
Karlsbader- und dem Albitgesetz ergab in einem Schnitt aus 
der symmetrischen Zone folgende Werte: 

ue 379 uw. S430 ie 20° un — 26" 

Diese Werte lassen auf Bytownite von der Zusammensetzung 
Ab 25 An 75 bis Ab 15 An 85 schlieBen. In den an die foyaitischen 
Schheren angrenzenden Gesteinspartien stellt sich ein etwas natron- 
reicherer Plagioklas, sowie Orthoklas und Nephelin ein. Die Aus- 
loschungsschiefe von + 28° in einem Schnitt senkrecht zu P und M 

eines Plagioklases aus der Grenzzone entspricht einem Labrador von 
der Zusammensetzung Ab 50 An 50. 
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Analysen 

I II Ill IV Va V VI 

SiO, . 49,15 | 48, .. . . . | 49,15 | 48,85 | 47,90] 50,50 | 50,52 | 4850] 49,29 47,90 | 50,50 “50,52 48,50 | 49,29 
TiO, 0, 83 2,30 ey Rapes | 91 ate AT 2 eee LO) 
7rO2% a iia: ai as 

ALO; 17; 86 16, 53 | 16,55 17," 71 17; 98 | 21,30} 17,95 
Fe,O, 1 07 5,85 5,67 5,41 8,09 0,95; 2,97 
FeO . 10, 77 | 5,68 7,50; 4,02 | 5,90 5,49) 5,31 
MnO. 0, 15 Spur. 0,60 — —— 
CaO . 6, ‘BT 6,51 9,39 |< 1 7,91 1; 95 7,42) 5.42 
MgO. 3,24 2.95 4,44 3,33 3.36 4,10, 2,75 
KOR: 2, 29 2,91 2,08| 3,02 | 3,70 | 3,21) 3,16 
Na,O 5, 49 | 5,49 3,23| 5,52 | 3,60 4,85) 6,01 
HO 1 Ot 1 48 0,20/ 0, “45 1,03: (7) 2)12) |} 3348 
Peuchtigheit . — — — — — _ 0,20 
Cl Spur. -— — — — -— ~- 
CO, tices —- — — — 0,16 
SO, | -— — —_ — 0,32 
Sh 0, 0,21 | — 
P, 0. 0, 0,99 0, - | 0,99 | 0,88 0 0,32 0, 0,92 1 1,31 — 0,87 

~ 100,22 | 99,83 | 99,83 | 99,75 100,70 |100,44 | 99,66! 99,99 
Spez. Gew. . | 2,790) 2,786 — 2,852 2,858) a 2.69 

*) Die Zirkonerde wurde geschatzinach der Farbung mit Wasserstoffsuperoxyd. 
**) Gluhverlust. 

' I Essexit (Diabas), Ribeira de Massapez. Senrrer: Diabas von 
Madeira. N. Jahrb. f. Min. 1872, Seite 688. Siehe auch Rosexsuscn: 
Elemente der Gesteinskunde, 3. Aufl., Seite 433. 

II Essexit mit Spuren von Niu. Cu, Barranco del Diablo, Caldeira 
von La Palma. Anal. A. Eyme. 

III Essexit, Tofteholmen, Kristianiagebiet. Broccer: Das Gung- 
gefolge des Laurdalits, Seite 83. 

IV und IVa Essexit, Rongstock, Béhmisches Mittelgebirge. Anal. 
R. Pont. I. E. Hisscn: Erl. zur geol. Karte des Béhm. Mittelgeb. 
Blatt Rongstock-Bodenbach, Tscuerm. Min. petr. Mitt. XIX, 1900, 
Seite 55. 

V Essexit, Jangoa, Madagaksar. A. Lacrorx: Materiaux pour la 
mineralogie de Madagascar. Nouvelles Archiv. du Muséum dvhist. nat. 
IV, 1902, Seite 125. 

VI und VII Essexit, Oberberg bei Wissenbach. R. Brauns: Bei- 
trage zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung der devonischen 
Eruptivgesteine im Gebiete der Lahn und Dill. Neues Jahrb. fir 
Min. Beil. Bd. XXVII, 1909, Seite 321. 

Die Titanaugite der Grenzzone zeigen einen schmalen 
Saum von Agyrinaugit. Die foyaitische Schliere besteht aus 
Orthoklas, natronreichem Plagioklas, Nephelin, Titanaugit und 
Agyrinaugit, der von etwas Agyrin begleitet wird, etwas 
Titaneisen und Titaneisenglimmer und Apatit in  reichlicher 



von Kssexiten. 

e-VAl | VII IX Xx XI | XII XI | XIV XV 

48,79 | 50,47| 47,94 | 49,69| 44,87 | 43,66 | 40,80 | 40,25] 49,30 
fe O51) 0,20.|. 213) 4,71 | 1,21 | 344-| 1,41) 246 

17,23 | 18,73) 17,44 | 17,02] 14,05 | 17,35 | 14,77 | 16,97| 17,31 
1,99 4,19} 6,84 4,28) 2,03 | 788 | 7,91 | lis o4 
6,78 4,92) 6,51 Hoot (lO) th DAO Cao. | fic? 
— — Spur. | Spur.| 0,14 
5,58 8,82 | 7,47 Gila 2900) 1) 9500 LGS CLG) 8,67 
2,92 3,48} 2,02 3,15] 8,87 | 4,27 | 5,09 3,00; 5,12 
3,77 Soe 2,to | 243) 231 | 2.07 | 2,14 ZO eres 
5,48 4,62| 5,63 4.67; 4,635 | 5,12 | 4,38 4,91} 4,05 
3,93 0,58 | 2,04 ETO i| 0,62) 2 99 aL OS 0,30 18 
0,28 — — —- — — — — — 

0,16 | Spur.) — — _— — 0,05 -— | 0,16 
0,29 | Spur.| — 0,30); — — | Spur. — — 
= = — — 0,23 | — 0,18 — 0,01 
Bal 0,10; 1,04 0,65] 0.27} 1,82 | 0,88 0,76 | 0,26 

99,75 | 100,09 | 99,92 | 100,24 100,23 | 99,66 | 99,65 | 100,09 | 100,66 
266) — | — | 2 Ol 306Gb. ea 
*) Glihverlust. 

VII Essexit (Augitdiorit), olivinhaltig, Mount Fairview Custer Co. 
Col. U.S. A. (Spur von CO, u. Cl). Wittmann Cross. Proc. Colo- 
rado Sc. Soc. 1887, 228—250. 

IX Essexit, Salem Neck, Salem Massachusetts. M. Dirrricu anal. 
H. Rosensuscu: Elemente der Gesteinslehre 3. Aufl., S. 196. 

X Hssexit (loser Block, Auswirfling?), Rombozone, Mawensi, Kili- 
mandscharo. ©. Kuiiss anal. (bisher noch nicht veréffentlicht). 

XI Hssexit, Haselbach, Bayerischer Wald. G. Vervurrr anal. 
A. Frenrzei: Diese Zeitschr., Monatsber. 1908, Seite 243. 

XII Essexit, Insel Cabo Frio, Hafen von Rio de Janeiro. M. 
Dirrricn anal. H. Rosensuscu: Elemente der Gesteinslehre 3. Aufl., und 
Fr. W. Wricur: Die foyaitisch-theralithischen Eruptivgesteine der Insel 
Cabo Frio. Tscuerm. Min. petr. Mitt. XX, 1901, Seite 281. 

XIII Essexit, Barranco del aqua agria, Caldeira von La Palma. 
A. Eyme anal. 

XIV Kssexit (Olivingabbrodiabas), Dignaes, Gran, Norwegen. A. 
Damo anal. W. C. Broccrr. Q. J. G. Soc. 1894, 19. 

XV Kssexit, Cerro Cagual, Westmassiv. G. Nysiom anal. 
P. D. Quensex: Geol. petr. Studien in der patagonischen Cordillera. Bull. 
of the Geol. Inst. of Upsala 1911, XI, S. 80. 

Menge. Der Orthoklas der etwas grobkérnigeren Partien der 
Schlieren umschlieSt kleine idiomorph begrenzte Nephelinkry- 
stallehen oft in reichlicher Menge. 

In feinkérnigeren trachytisch struierten Partien bildet der 
Nephelin die Fiillmasse zwischen den schmalen Sanidinleistchen. 
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Der Plagioklas dieser foyaitischen Schlieren zeigt niedrige 
Lichtbrechung und in einem Schnitt aus der symmetrischen 
Zone eines kombinierten Zwillings nach Albit- und Karlsbader 
Gesetz folgende Werte fiir die Ausléschungsschiefe: 

1 See SO Du 2) aie ees 

In Schnitten parallel M wurden Werte von + 10° bis 
+ 14°30' gemessen. Demnach diirften diese Plagioklase teils 
als Oligoklasalbit, teils als Albit anzusprechen sein. 

Der Agyrinaugit der hellen Schlieren zeigt kraftigen Pleo- 
chroismus. Kr wird fiir Strahlen parallel a schwingend mit blau- 
griiner, parallel 6 mit olivgriiner und parallel ¢ mit gelblichgriiner 
Farbe durchsichtig. Als Maximum der Auslischungsschiefe ¢:a 
wurde 32° im spitzen Winkel § gemessen. Er zeigt verhaltnis- 
miBig hohe Doppelbrechung und starke Dispersion der Mittellinien. 
In Schnitten senkrecht zu einer optischen Achse wurde optisch 
positiver Charakter der Doppelbrechung festgestellt. Neben 
ihm erscheint etwas Agyrin in kleineren Krystallchen und bis- 
weilen in zierlichen tiefgefarbten Nadelchen, die gern zu 
kleinen Haufchen zusammentreten. In Schnitten, die annaihernd 
parallel M getroffen sind, wurde eine maximale Ausléschungs- 
schiefe von 4° c:a festgestellt. Der Pleochroismus ist sehr kraftig 
mit a tiefblaugriin, b tiefolivgriin ¢ gelblicholivgriin. Gegen die 
nur in kleineren, oft schlank prismatisch ausgebildeten Kry- 
stallchen von AS rinaugit und von Agyrin, treten die proberen 
Titanaugite an Menge etwas zuriick. 

Durch die Feststellung, da8 zwischen den hellen foyaitischen 
Partien und dem Essexit ein langsamer Ubergang besteht, ist 
einwandfrei bewiesen, daB es sich hier um Schlieren und nicht 

um Gangtriimer handelt. 

Die Essexite Madeiras zeigen im Vergleich mit den entspre- 
chenden Gesteinen der benachbarten Kanarischen Inseln grof8e 
Verwandschaft, aber insofern auch wieder Verschiedenheiten, 

als unter den gefarbten Gemengteilen die Hornblende und oft 

auch der Glimmer gegen die Titanaugite sehr stark zuriick- 
treten, wahrend die Essexite von La Palma und von Fuerte- 
ventura, die ich durch eigene Studien kenne, meist reicher sind 
an Hornblende und bisweilen auch an Biotit. Auf Fuerteventura 
treten auch Hornblendeessexite auf. Ein weiterer Unterschied 
der beiden Gebiete scheint darin zu bestehen, daf auf Madeira 
Camptonitische Spaltungsgesteine fehlen oder doch seltener sind, 
wahrend sie sowohl auf Fuerteventura wie auf La Palma haufiger 
erscheinen. Diese Verschiedenheiten mogen vielleicht damit 
zusammenhangen, daB auf Madeira alkalireichere Essexittypen 
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seltener sind, wahrend sie auf den Kanarischen Inseln- mehr 
in den Vordergrund treten. Die Gesteine der Kanarischen Inseln 
sind auch verhialtnismafig reicher an Orthoklas und 
Nephelin. Es scheinen dort auch Hssexittypen aufzutreten, die 
nach den Theralithen hin vermitteln. Mit der gréSeren Armut 
an Orthoklas in den Madeiragesteinen hangt wohl .auch das 
Fehlen von shonkinitischen Gesteinen zusammen, die auf La Palma 
mit den Hssexiten zusammen auftreten. 

In der Tabelle auf Seite 468 u. 469 sind die Analysen des 
Essexits von der Ribeira de Massapez mit Analysen von 
Hssexiten anderer Gebiete zusammengestellt. Den Essexit von 
Oberberg bei Wissenbach fihrt Rosenpuscu!) ebenso wie das 
Gestein von der Ribeira de Massapez unter den Trachydoleriten 
auf. Man wird diese Gesteine aber doch besser den Hssexiten 
zurechnen, da sie sich sowohl in ihrer Struktur als auch in 
ihrer geologischen Erscheinungsweise als Tiefengesteine charak- 
terisieren. 

In der Tabelle sind au8er einigen bekannteren Gesteinen 
der Hssexitfamilie besonders solche Vorkommen beriicksichtigt 
worden, die erst durch neuere Arbeiten bekannt geworden sind, 
sowie solche altere Analysen, die in der Tabelle in den Klementen 
der Gesteinslehre nicht aufgefiihrt sind. Die beiden Analysen 
der Gesteine von La Palma sind von mir aus dem von C. GAGEL 
gesammelten Material zur chemischen Untersuchung ausgewahlt 
worden. 

Essexitdiabase. 

Mit den eigentlichen Kssexiten geologisch aufs engste ver- 
gesellschaftet treten, wie in anderen Hssexitgebieten, auch auf 
Madeira essexitische Gesteine auf, in denen Orthoklas, Nephelin 
und Analcim bis zum volligen Verschwinden zuriicktreten. 
Diese Gesteine sind auSerdem wohl meist auch durch das 
Fehlen barkewikitischer Hornblende gekennzeichnet. Die 
wesentlichen Gemengteile dieser Gesteine sind Kalknatronfeld- 
spate, die meist dem Bytownit nahestehen, titanhaltige Pyroxene, 
etwas Olivin und in geringer Menge Biotit. Dazu treten noch 
noch Titaneisen und Apatit. Die Struktur dieser Gesteine ist 
ausgesprochen diabasartig. Man findet in diesen Typen haufiger 
die rein ophitische Struktur, indem die Augite die Zwickel 
zwischen den tafelig ausgebildeten Plagioklasen ausfiillen. 

Es wird oft schwer sein, diese Gesteine von den eigentlichen 
Essexiten scharf abzutrennen, da es scheint, da8 normale 

1) H. Rosensuscn: Elemente der Gesteinslehre, 3 Aufl., S.4383 und 4387. 
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Essexite in demselben Gesteinskérper in derartige alkaliarme 
Gesteine tibergehen kédnnen. Man hat sie daher wie im 
Kristianiagebiet!) mit den LEssexiten vereinigt und hat sie 
ebenfalls als Essexite bezeichnet. In anderen Gebieten hat man 
sie aber, dem Vorgange von A. Lacrorx?) folgend, als Essexit- 
gabbros von den eigentlichen Essexiten abgetrennt. R. Brauns?*) 
hat ein derartiges Gestein, das mit dem von ihm beschriebenen 
Essexit vom Oberberg bei Wissenbach zusammen auftritt, als 
Essexitdiabas bezeichnet. 

Wenn man bedenkt, da eine Gesteinsgruppe alle Gesteine 
umfassen soll, die zwischen den Syeniten einschlieBlich der 
Monzonite einerseits und den Pyroxeniten andererseits stehen, 
so wird man gerne zugeben, daf es zweckmafig ist, eine solche 
Gruppe noch zu teilen. Ich méchte aber vorschlagen, dem 
Vorgange R. Brauns zu folgen und die alkaliarmen essexitischen 
Gesteine Essexitdiabase zu nennen, da ja diese Gesteine mit 
den eigentlichen Gabbros nichts zu tun haben. 

Die Essexitdiabase sind die_Tiefengesteine der essexitischen 
Basalte und der Hssexitmelaphyre, die eigentlichen Hssexite 
die Tiefenformen der Trachydolerite und der Essexitporphyrite. 

Als Glieder der Reihe der Alkaligesteine entsprechen die 
eigentlichen Jissexite den JDioriten, die Hssexitdiabase*) 
(Essexitgabbros) den Gabbrogesteinen der Alkalikalkgesteins- 
reihe. 

In nachstehender Tabelle sind die Analysen von einem 
Kssexitdiabas aus der Ribeira das Voltas (Analyse I) und 

1) W. C. Broccer: Eine Sammlung der wichtigsten Typen der 
Eruptivgesteine des Kristianiagebietes. Nyt. Mag. f. Naturvidensk. 
Bd. 44, H. 2. Kristiania 1906. 

*) A. Lacrorx: Roches alealines de Tahiti. Bull. d. 1. Soc. Geol. 
de France. Ser. 4. X., 1910, S. 103. 

3) R. Brauns: Beitrige zur Kenntnis der chemischen Zusammen- 
setzung der devonischen Eruptivgesteine im Gebiete der Lahn und Dill. 
Neues Jahrb. fiir Min. Beil. Bd. XXVII, 1909, S. 276. 

4) Gacer (a. a. O.S. 401) weist darauf hin, daf ich diese alkaharmen 
essexitischen Gesteine schon friher (Diese Zeitschr. 1907, Bd. 49, 
Monatsber., S. 23. Diskussionsbemerkung) mit ostthtiringischen Diabasen 
verglichen und darauf hingewiesen habe, daf auch ein Teil unserer 
deutschen Diabase essexitische Gesteine sein dirften. Diese Aeuferung 
von mir ist aber nicht, wie Gacet ausfihrt, an einer ganz unge- 
wohnlichen Stelle gemacht worden. AuSerdem hatte Herr Gacex diese 
Stelle nicht tbersehen koénnen, wenn er die im Anschlu8 an seinen 
eigenen Vortrag tber das Grundgebirge von La Palma (Diese Zeitschr. 50 
1908. Monatsber. 2, 8. 25) in der Sitzung der Deutschen Geologischen 
Gesellschaft am 5. Februar 1908 gemachten Mitteilungen tber die 
Gesteine von La Palma und den ausdriicklichen Hinweis auf jene 
Diskussionsbemerkungen zu dem Vortrage des Herrn ErpmMaNnnsDORFER 
uber die Essexit- und Theralithdiabase aufmerksamer gelesen hatte. 
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eines Essexitdiabases von der Soca im Anfang der Ribeira de 
Massapez (Analyse II) angefiihrt. 

| ee oes om ER | ee tere oe ee 

SiO, . . | 45,04) 46,11 0,7685 | 50,08 45,69 | 46,41 | 0,7735 (49,77 
TiO, . .| 367| 3,78|0,0470 |! 3.06] 1,30-| 1,32! 0,0165 |} 1,06 
P.O. . .| 0,47| -0.48/0,0034 | 0,22) 057 0,58 0,0041 | 0,26 
ALO. .| 16,41| 16,80|0,1647 | 10,73 | 17,02 | 17,29 | 0,1695 | 10,91 
PO, -| 6.02 =| | 4.59 é| Bed *, _ | 730 |f13:02 0.1808 11,78) g'59 12,85 0,1785 | 11,49 
CaO . . | 11,42! 11,69 0,2088 | 13,60/ 11,31 | 11,49/ 02052 | 13 20 
MeO. .| 3,93| 4,02/0.1005 | 6.55| 5,62 | 5,71|0,1497 | 9,18 
KO . .| 093! 0.95'0,0101 | 0,66! 1,07 | 1,09|0,0116 | 0,75 
Na,O .| 3,09\ 3,16/0,0510| 3,32] 3.21 3,26|0,0526 3,38 
Reiss EC ee i pe 
CO, Re ee ee 
Merete | i = eg) — | 
ae OL 

100,18 99,99 1,5848 100,00 99,78 100,00 1,5542 100,00 
eect a0is| = | = |-— | 2965). — = = 

Die Osannschen Konstanten geben: 

Poeoe: A 35.95; ©. 6,15; F 25,18. a 
a 

Ove S88 14 on 63 
II s 51,09; A 4,13: C 6,78; F 27,09. 9 ¢ 3.0 £145 n-3.2 

Aus den nach der Osannschen Berechnung erhaltenen Typen- 
formeln fiir diese Essexitdiabase geht hervor, da8 der Wert c 
srOBer ist als der Wert a. Die Analysendrter der Essexit- 
diabase fallen also auf die CF-Seite des Osannschen Dreiecks. 
Sie sind trotzdem von den eigentlichen Gabbros nicht nur 
geologisch, sondern auch in ihrer mineralogischen Zusammen- 
setzung zu unterscheiden, indem sie einerseits stets mit 
Essexiten und Alkalisyeniten vergesellschaftet, andererseits 
durch die Fiihrung titanhaltiger Augite gekennzeichnet sind. 

In der Tabelle auf Seite 474 u. 475 wurden die beiden Ana- 
lysen der Essexitdiabase von Madeira (I und II) mit den Ana- 
lysen entsprechender Gesteine zusammengestellt. Es wurden nur 
solche Gesteine ausgewiahlt, die in typischen Essexitgebieten auf- 
treten und als essexitische Gesteine bezeichnet worden sind. 

Es wird freilich nicht immer ganz leicht sein, die Stellung 
solcher Gesteine genau zu bestimmen, wenn man sie ohne Be- 
riicksichtigung der mit ihnen im geologischen Verband auf- 
tretenden Gesteine betrachtet. Dies gilt natiirlich ebenso fiir 
die entsprechenden ErguBgesteine. Auf diese Schwierigkeiten, 
die durch den schlechten Erhaltungszustand mancher Alteren 



Analysen von 

I I Il | IV 

S10, 45.04 45,69 43.65 47,00 
TiO, 3.67 1,30 4,00 2,30 
Al,O; 16,41 17,02 11,48 15,20 
Fe,0,; 6,02 4.59 6,32 5,69 
FeO 7 30 8,52 8,00 6,59 
MnO —— — Spur 0,26 
CaO 11,42 11,31 14,00 | 12,60 
BaO — — — 
MgO 3.93 5,62 7,92 8.76 
K,O 0,93 1,07 1,51 0,66 — 
Na,O 3,09 3,21 2,28 1,45 — 
H,0 1,41 0,76 1-00 ks 0,30 | 
iy cls ae 0,47 0,57 Spur Spur — 
CO, | 0,36 _ Spur') — 
See 0,13 0,08 | a _ 
Cl . ene 0,04 | Pas Oe 

SO, ai aed =e: eapkes 

100,18 99,78 100,16 100,81 
Spez. Gew. 3,003 2,965 | on | —_— 

I. Essexitdiabas, Ribeira das Voltas, 
(SAGER A. 3.40.59. oun 

II Essexitdiabas, 
anal., ebenda. 

Soca, 

Madeira. A. Eye anal. 

Ribeira de Massapez, Madeira. A. Eye 

III Essexit (Olivingabbrodiabas), Brandberget, Gran. L.Scumerck anal. 
W. C. Broecer: Basic eruptive Rocks of Gran. Quart Journ. of Geol. 
pec..00,” 1894. Nr AQT SS: -19: 

IV Essexit (Olivingabbrodiabas), Sdlvsberget. SArnstrém anal., 
Alkalienbestimmung durch L. Scumerck. W.C. Broéccer ebenda, S. 19. 

V Essexitdiabas, Oberberg bei Wissenbach. Heinr. Karrr anal. 
Rk. Bravns: Beitr. z Kenntnis der chem. Zus. der devon. Eruptivgest. 

Gesteine noch erhéht werden, macht auch R. Brawuns?) auf- 
merksam, indem er sagt, ,,daB einzelne Gesteine, Ergu8steime 
des Mitteldevons (des Lahn- und Dillgebietes), auch anders 
aufgefaBt werden kGnnten, da’ sie in sich weder in ihrem 
jetzigen Mineralbestand noch in ihrer jetzigen chemischen Zu- 
sammensetzung sichere Merkmale bieten, welche die Zuweisung 
zur Reihe der Alkaligesteine fordern wiirden, wenn diese 
Gesteine fiir sich allein auftraten‘‘.. Wenn er dann weiter 

= CaCO . 
”) R. Brauns: Beitrage zur Kenntnis der chemischen Zusammen- 

setzung der devonischen Eruptivgesteine im eee der Lahn und 
Dill. N. Jahrb. f. Min.- 1909. Beil. Bd. XXVIII, S. 419. 
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Essexitdiabasen. 

V VI : VII . VIII IX 

44,74 45,18 44,50 41,50 | 45,40 
1,69 Pn 1,72 4,78 2.82 
67 14,69 13,23 1231 18,60 
5,18 1,94 4.11 5,20 0,77 
6,71 8,91 7,76 8,46 6,70 
— | 0,16 Spur — — 

8,76 9,36 11,20 14,05 13,20 
— 0,05 — — — 

8.47 8,98 13,19 11,29 7,AB 
0,51 0,94 0,74 0,48 1,25 
1,79 314 1,69 ON ee ERT 
3,87 3,80 1,36 0,50 1,00 
256 0,35 0,22 0,06 ue 
i 0,32 0,36 en a 
ay 0,20 0,10 x a 

= Spur — — 
eS ea eee Te. Cae S| he ce ei licen Pee nh ee 

99,95 H0002. | 100.18 100,69 99,50 
2,83 os — == — 

im Gebiete der Lahn und Dill. N. Jahrb. f. Min., Beil. Bd. XXVII, 
©: 276. 

VI Essexitgabbro, Miindung des Rio Pinto in den Rio Mayor. 
R. Mavzevius anal. P. D. Quensen a. a. O., 8. 75. 

VII Essexitdiabas, Caldeira von La Palma, Barranco del Almandrero 
amargo. A. Eyme anal. Gacer a. a. O., S. 399. 

VIII Gabbroessexit, Vallée de Papenoo, Tahiti. M. Prsanr anal. 
A. Lacrorx: Roches alcalines de Tahiti. Bull. d. l. Soc. géol. de 
France Ser. 4, X, 1910, S. 104. 

XI Gabbroessexit, Nosy Komba, Madagascar. M. Puisanz anal. 
A. Lacrorx, ebenda und Nouvelles Archives du Mus. d’Hist. nat. IV, 
Pans 1902. 9S. 13. 

sagt, dai seines Erachtens ,,durch den Essexit, Amphibolpikrit 
und Keratophyr die Punkte gegeben sind, io deren Ver- 
bindungslinien wir die anderen Gesteine einreihen kinnen“, gibt 
er damit die Richtlinie an, durch die wir uns in der Erkenntnis 
solcher Gesteine leiten lassen diirfen. Fiir die mit Hssexiten 
vergesellschafteten alkaliarmen diabasischen Gesteine ergibt 
sich von diesem Standpunkt aus die natiirliche Stellung als 
Essexitdiabase in einer fortlaufenden Reihe: Alkalisyenite, 
Essexite, Essexitdiabase, Pyroxenite und Pikrite. 

Den Essexitdiabasen schlieBSen sich die pyroxenitischen 
Essexite oder besser Essexitdiabase eng an, die mit jenen zu- 
sammengefaBt werden miissen. Sie sind die Ubergangsgesteine 
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zu den Pyroxeniten. In die Reihe der pyroxenitischen 
Essexitdiabase sind auch die Gesteine VII und VIII der 
Analysentabelle auf Seite 475 zu rechnen. 

Pyroxenitische Essexitdiabase. 

Aus der Ribeira de Massapez beschreibt Gacet (a. a. O., 
S. 380 und 395) ein ganz dunkles, ultrabasisches, ziemlich 
erobkérniges Gestein von schwarzgriiner Farbe, das im wesent- 
lichen aus groBen Kérnern von schwarzem Augit und grin- — 
lichem Olivin besteht. Das Gestein ist porphyrisch ausge- 
pildet; die groSen Einsprenglinge von Augit und Olivin legen 
in einer verhaltnismafig feinkérnigen Grundmasse, die nach 
GAGELS Angaben aus Plagioklas, unbestimmbaren Mineralk6érnern, 
Carbonaten sowie Erzkérnern besteht. Gace. faBt dieses Ge- 
stein als ultrabasische porphyrische Randfacies des Essexits 
auf und schlagt dafiir den Namen Madeirit vor. 

Die chemische Zusammensetzung dieses Gesteins ergibt 
sich aus folgender von A. KiUtss ausgefiihrten Analyse: 

| + |) ae 
SiOP ee coat te 40,07 45,24 | 0,7540 44,81 
TiO: gE iste 235 265 0,0331 1,97 
Oo eed ee oe ees 8,95 10,11 0,0991 © 5,89 
es Soe Saar Se heen a: 4,82 — = = 
TSG Savas eee ee oe US sa) SA S6S 0,1893 11,25 
Carne eae ae 13,83 10,18 | 0,1818 10,81 
Mc Oude cS iF te em 13,86 | 15,65 0,3912 93,25 
KeQs oh ome ee ee 0,56 0,63 0,0067 0,40 
Wa,@.: eens 12 tes reieen 1,34 1,51 | 0,0244 1,45 
HO se Bre sels ae 2.45 Sr See ao 
Pie tReet Sastre 0.35 0,40 0,0028 0,17 
HOO) gan vies Gace ee ee 3,78 a Re: es 
ASE Gite aan cit Pasa 0,04 es ett aut 

100,21 | 100,00 | 1,6824 | 100,00 
Spez. Gewicht 3,096 a= = a 

s 46,95; A 1,85; C 4,04; F 4127. 208 ¢1.7 £175 178 

GAGEL vergleicht dieses Gestein mit dem LEssexitgabbro 
von Papenoo (Tahiti) und fiihrt aus, da dieser in seiner 
chemischen Zusammensetzung anscheinend am 4hnlichsten ist. 
Ich méchte auf die nahe Verwandtschaft dieses Gesteines mit 
dem Pyroxenit von Brandberget in Norwegen hinweisen. Dieses 
letztere Gestein ist allerdings reicher an Pyroxen, wiahrend 
der Madeirit Olivin in etwas gréBerer Menge enthilt; dement- 
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sprechend ist der Kieselsauregehalt in dem Gestein vom Brand- 
berget etwas hoher. 

In folgender Tabelle ist die Analyse des Madeirits mit 
den Analysen verwandter Gesteine zusammengestellt: 

I ee Pa IV V View tt VE 

SiO, 43,65 45,66 41,50 | 40,07 | 47,98| 45,05 | 37,90 
TiO, 400 | 2.75} 4,78 | 235 265 | 5,30 
ALO, 11,48 | 11,64| 1231) 895] 894] 650 | 13,17 
Fe,0, 6,32 | 357/ 5,20 | 4,82 lLy.99| 3,83 | 8,83 
FeO 8,00 10,6 846 7,81 eh PEO WaT 
MnO Spar — ae ete = 
CaO 1400 9,11 14,05 13,83 | 11,32) 18,66 | 10,75 
MgO 7,92 | 11,08) 11,29 | 13,86 | 11,20] 12,07! 9.50 
KO 151| 044| 048| 056! 085| 078! 219 
Na,O 298 | 2960! 206| 1,34] 1,05| 0,94] 2.35 
HO HOO: — 0,50} 245] 1,89] 240] 1,40 
P.O; Spur 0,26) 0,06| 035! — he 
a hac SP Saal PC iY 2 aise epee Be 
eee el | 8 OK 
eee | Oper | eS _- _— —_ 
Ca,P,0. ecu ge Seen So pee a Eee am Osis in 

100,16 97,72 100,69 100,21 | 98,58 100,88 | 99,69 
Spez. Gew. — | — | — | 38096} — |. — — 

| Pyroxenitischer Essexit, Brandberget, Gran, Norwegen. 
W. C. Broccer Q. J. G. 8. 1894, S. 19. 

Il Essexitisches Gestein, Penikkavaara. V. Hackmann: Neue 
Mitteilungen wtber das Jjolithmassiv in Kuusamo. Bull. de la Comm. 
geol. de Finnlande No. 11. 

Ill Essexitgabbro, Vallée, de Papenoo (Tahiti). Anal. M. Prsanz. 
A. Lacrorx: Roches alealines de Tahiti. ou Soc. Geol. de France Serie 4, 
Vol. 10 (1910), S. 104. 

IV Madeirit, Ribeira de Massapez, Madeira. 
V_ Pyroxenitischer Essexit (Gabbrodiabas), Buhammeren, Hade- 

land. G. SArystrém anal. W. C. Broccrer: Mineralien der siidnor- 
wegischen Syenitpegmatitgange. Zeitschr. fir Krist., Bd. 16, 
1890, S. 27. 

Vi rout, Brandberget, Gran, Norwegen. W. C. Bréacer. 
Quart. J. G. 8. 1894, S. 31. ; 

Vil iinenhlondit Brandberget, Gran, Norwegen. V. Scumetck 
anal. W. C. Brocer: Die Eruptivgesteine des Kristianiagebietes. Das 
Ganggefolge des Laurdalits. Kristiania 1898, S. 93. 

Die Osannschen Konstanten geben: 
I s4917; A334; C 3,78: F 36,59.a15 ¢ 1.75 £16.75 n 69 

Il s 50,15: 4293: C495: F3549.a14 c2 £166 n9 
Ul s 46.20: A236: C509: F39,.00.a1 ¢2.25 £16.75 n87 
IV s 46.95: A185; C404; F41,27.208 c1.7 f175 17,8 
V 550,15; A 1,63; C 3,87; F 38,85. 20.75 ¢ 1.75 17.5 n6,5 
VI s 47,21; A142: C242: F4512.205 cl £185 n65 
VIL s 45,20; 43,92: 04,445; F 3807. 21.7 ¢19 £164 n62 
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Der Madeirit nimmt seiner chemischen und mineralogischen 
Zusammensetzung nach eine Zwischenstellung ein zwischen 
pyroxenitischen Hssexitdiabasen und Pikriten. Daf Pikrite 
mit echten HKssexiten in engerem geologischen Verbande auf- 
treten, geht besonders auch aus den erwahnten Arbeiten Brauns 
iiber die mitteldevonischen Gesteine im Gebiete der Lahn und 
Dill hervor. Auf das Vorkommen von Pikrit auf La Palma als 
Spaltungsprodukt des essexitischen Magmas habe ich!) schon 
friiher hingewiesen. 

Ganggesteine. 

GAGEL hat auf Madeira vorwiegend im Gran Curral eine 
Reihe von gangformig aufsetzenden Gesteinen gesammelt, die 
aber sicher zum gréSten. Teil in ihrer Ausbildung mit den Er- 
euBegesteinen, also mit Trachydoleriten und Basalten vollkommen 
iibereinstimmen und daher auch als solche bezeichnet werden 
missen. Melanokrate, camptonitische oder monchiquitische 
Ganggesteine scheinen ganz zu fehlen, wenigstens habe ich in 
dem von GAGEL gesammelten Material vergeblich nach solchen 
gesucht. Es ist aber wohl méglich, dali derartige Gesteine 
noch gefunden werden, da leukokrate Ganggesteine aus der 
Familie der Kalkbostonite vorhanden sind. 

Ein solches als Kalkbostonit zu bezeichnendes Gestein lag 
mir aus der Sammlung des Herrn vy. Frirsch vom Lombo dos 
Portaes im Gran Curral vor. Dieses Handstiick wurde von 
einem horizontal gekliifteten, weithin sichtbaren Gange ent- 
nommen. 

Es ist ein hellgraues, seidenartig schimmerndes Gestein 
von feiner KorngréBe, das vereinzelte kleine Einsprenglinge von 
tafeligem Plagioklas ftihrt. Die Struktur der Grundmasse ist 
ausgesprochen trachytoid. An der Zusammensetzung dieses 
Gesteines beteiligt sich ein haufig zonar gebauter Plagioklas, 
dessen Kerne einem Labrador von der Zusammensetzung Ab 50 
An50O nahestehen, wahrend die Schalen aus Oligoklas oder 
Oligoklasalbit gebildet werden. Orthoklas konnte mit Sicher- 
heit nicht nachgewiesen werden, es ist aber wahrscheinlich, 
daB er und vielleicht etwas Nephelin sich in der Grundmasse 
verstecken. Die farbigen Gemengteile treten gegen die Feld- 
spate auch in der Grundmasse an Menge zuriick. Der Pyroxen 
ist ein hellviolett-braunlicher Titanaugit, der stets idiomorph 
und oft schlank prismatisch entwickelt ist. Neben ihm erscheint 

‘) Fincxu: Diskussionsbemerkungen zu dem Vortrag des Herrn 
Gacrex tber das Grundgebirge von La Palma. Diese Zeitschr. Bd. 60, 
1908, Monatsber. 2, S. 25. 
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in nicht geringer Menge Biotit in winzigen, oft gut ausgebil- 
deten Tafelchen, der kraftigen Pleochroismus zwischen tiefbraun 
fir bundc und hellbraun bis fast farblos fiir a zeigt. Es 
ist ein Glimmer zweiter Art mit kleinem Achsenwinkel. Horn- 
blende, die GaAGEL') als Gemengteil dieses Gesteines angibt, 
konnte ich trotz eifrigen Suchens in demselben Diinnschliff 
nicht finden. Es scheint, da$8 Gace den Biotit fiir Hornblende 

gehalten hat. 
GAGEL bespricht ferner als Ganggesteine (a.a.O. S.411) zwei 

Gesteinsarten, die er im Gran Curral gesammelt hat. Das eine 
ist yon mir als Trachyt, das andere von GaAGeL als Gauteit 
bestimmt worden. Ob dieses letztere Gestein als Gauteit be- 
nannt werden darf, kann ich nicht entscheiden, da ich die 

GaAGELSsche Diagnose nicht nachprtifen kann. Ls ist aber auf- 
fallig, daB dieses Gestein, wie aus GAGELs Angaben zu _ ent- 
nehmen ist, mit einem Trachyt, der nach meiner Auffassung 
dem Drachenfelstypus angehort, und nicht mit Camptoniten ver- 
gesellschaftet ist. Diese Tatsache legt jedenfalls die Ver- 
mutung nahe, daf dieses Gestein vielleicht besser als Trachy- 
andesit aufzufassen ist, zumal da trachyandesitische Gesteine 
auf Madeira und auf Porto Santo mit den Trachyten zu- 
sammen auftreten. Die Ahnlichkeit der Trachyte von Madeira 
und namentlich von Porto Santo mit Gesteinen, die man jetzt 
zum Teil als Trachyandesite bezeichnet, betont schon HARrTUNG?), 
indem er auf die Ahnlichkeit dieser Gesteine mit manchen 
Trachyten des Siebengebirges, namentlich mit dem der Wolken- 
burg aufmerksam macht. 

Ergubgesteine. 

Trachyte. 

Nach Harrune treten trachytische Gesteine in gréBerer 
Ausdehnung im Verhaltnis zur Gesamtmasse des Gebirges auf 
Porto Santo auf, wahrend sie auf Madeira gegentiber den 
basaltischen und trachydoleritischen Gesteinen stark zuriick- 
treten. Kin Teil der von HartunG den Trachyten zugeteilten 
Gesteine von Madeira diirfte auBerdem den trachytoiden Trachy- 
doleriten zuzurechnen sein. Unter den von C. GAGE auf 
Madeira gesammelten Gesteinen gehidrt hierher, soweit ich 
mich entsinnen kann, nur der Trachyt aus dem Gran Curral. 

Basa. OS: 413: 
7) G. Harrunc: Geologische Beschreibung der Inseln Madeira 

und Porto Santo, Leipzig 1864, S. 44. 
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AuBerdem liegt mir ein kleines Stiick eines Trachyts von der 
Ribeira de Boaventura im Norden der Insel vor, das HartuneG 

gesammelt hat. Unter dem Material K. von Frirscus befindet 
sich endlich noch ein phonolithoider Trachyt, von dem aber 
eine nihere Fundortangabe fehlt. 

Dieses von mir als Sodalithtrachyt bestimmte Gestein ist 
sehr dicht und enthalt in einer sehr feinkérnigen Grundmasse 
sparliche nur mikroskopisch hervortretende Kinsprenglinge eines 
Feldspats, der durch niedrige Lichtbrechung und sehr feine 
Zwillingsstreifung ausgezeichnet ist. sowie kleine, haufig gut 
begrenzte Sodalithkrystallchen. Ich bin geneigt, die Feldspat- 
einsprenglinge als Anorthoklas zu deuten. Die Grundmasse 
dieses Gesteines besteht aus winzigsten, fluidal angeordneten 
Sanidinleistchen und Mikrolithen eines fast farblos erscheinenden 
Pyroxens, den ich der optischen Orientierung nach als Agyrin 
ansprechen muf, da die Achse gréSter Elastizitat der Vertikal- 
achse der kleinen Saulchen sehr nahe liegt. Zu diesen wesent- 
lichen Gemengteilen tritt noch Biotit in winzigsten Tafelchen 
und Erzstaub, sowie in wechselnden Mengen Gesteinsglas. Die 
fluidale Struktur dieses Gesteines macht sich stellenweise auch 
durch die verschiedenartige Pigmentierung der Grundmasse 
und den schherigen Wechsel von etwas glasreicheren mit glas- 
armen Gesteinspartien geltend. 

Ob dieser phonolithoide Trachyt mit dem von GaAGEL 
(a. a..O. 8. 425) erwahnten Gestein aus dem Boaventuratal iiber- 
einstimmt, kann ich leider nicht entscheiden. 

Der Trachyt aus dem Gran Curral ist nach GAgeLts An- 
gaben ein sehr hellgraues, sehr feinkérniges rauhes Gestein mit 
vereinzelten kleinen Einsprenglingen eines glasigen Feldspats 
und von schwarzem Amphibol. Die Feldspateinsprenglinge 
sind wohl vorwiegend Plagioklase. die Zwillingsstreifung nach 
dem Albit- und nach dem Periklingesetz erkennen lassen. Die 
Grundmasse besteht aus fluidal angeordneten Feldspattafelchen. 

Ich habe dieses Gestein nur oberflachlich bestimmt und kann 
daher keine naheren Angaben iiber dasselbe machen. Nach 
meinen Notizen diirfte es aber auch Biotit unter den Ein- 
sprenglingen enthalten. 

Die chemische Zusammensetzung dieses Trachyts gibt 
eine von A. Eyme ausgefiihrte Analyse: 
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I a b c 

SiO, . 65,43 66,85 1,1142 73,51 
iO, . 0,19 0,19 0,0024 0,16 
ALO, 17,20 17,58 0.1724 11,37 
FeO; 1,57 — — — 
FeO 1,06 2,53 0,0351 2,32 
MnO Spur. — — -— 
MgO 0,36 0,37 0,0092 0,61 
CaO 214 219 0,0891 258 
K,0 3,78 3,86 0,0411 2,01 
Na,O 6,14 6,27 0,1011 6,67 
H,O 1,82 — — — 
oe 0,04 — ~- -- 
PO; 0,16 0,16 0,0011 0,07 

99,89 100,00 1,5157 100,00 
Spez. Gewicht 2,504 — — — 

Hieraus ergeben sich nach der Osannschen Berechnung 
folgende Werte: 

ioe ooo: © 199. W352. a 12.6 62.65 £4.75 n 7.1 

Nahe verwandt mit dem Gestein des Gran Curral ist ein 
hellgefarbter Trachyt von Porto Santo, von dem mir eine 
kleine Probe aus der Sammlung Harruncs vorliegt. Dieses 
Gestein enthalt in einer feinkérnigen, orthophyrisch struierten 
weiblichen Grundmasse meist nur kleine Hinsprenglinge von 
Feldspat, die aber aus der Grundmasse bei makroskopischer 
Betrachtung nur wenig heraustreten. Von dunkeln Gemeng- 
teilen lassen sich mit der Lupe nur vereinzelte Erzkérner 
feststellen. Als makroskopisch nicht hervortretender Gemeng- 
teil findet sich in dem Gestein ganz vereinzelt tiefbraune Horn- 
blende, die mit etwas Biotit verwachsen ist. Kleine Durch- 

schnitte eines vollstindig in serpentinihnliche Aggregate 
zersetzten Minerals sind vielleicht auf urspriinglichen Biotit 
zuriickzufiihren. 

Die Feldspateinsprenglinge dieses Gesteines gehdren 
groéBtenteils einem Plagioklas aus der Oligoklasreihe an. In 
einem Schnitt, der senkrecht zu P und M getroffen ist, wurde 
eine Ausléschungsschiefe von nahezu 0° beobachtet. Demnach 
stehen diese Feldspate einem Oligoklas von der Zusammen- 
setzung Ab 75 An 25 nahe. Er ist meist fein verzwillingt nach 
dem Albitgesetz und zeigt in Schnitten aus der symmetrischen 
Zone stets nur kleine Werte, steigend bis etwa 7°. In einem 
kombinierten Zwilling nach dem Albit- und Karlsbader Gesetz 
wurde in dem einen Individuum 0°, im andern 7° 30' gemessen. 

Zeitschr, d, D, Geol, Ges, 1913. bl 
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Die Lichtbrechung dieses Feldspats ist annabhernd gleich und 
wenig héher als die des Canadabalsams, Neben diesem Plagio- 
klas ist auch Sanidin in etwas gréBeren tafelformigen Krystallen 
vorhanden, der sich durch Mangel an Zwillingsstreifung und 
niedrigere Lichtbrechung als solcher zu erkennen gibt. 

Die Grundmasse dieses Gesteins besteht wesentlich aus 
Oligoklas und Sanidin. Die Olgoklase der Grundmasse 
erscheinen teils in leistenf6rmigen, teils in kurzrektangularen 
Durchschnitten und werden durch allotriomorphen Sanidin ver- 
kittet. Zu diesen wesentlichen Komponenten der Grundmasse 
treten noch etwas Tridymit und Mikrolithen von bald gelblichem, 
bald farblosem Pyroxen, sowie winzigste Hisenglanztafelchen. 

Aus dem Boaventuratal liegt mir ferner ein von HARTUNG 
gesammeltes trachytisches Gestein vor, das in einer schmutzig- 
weiBen, pords-rauhen Grundmasse zahlreiche kleine Hinspreng- 
linge von weiblichem Plagioklas, vereinzelte etwas gréBere 
Tafeln von Sanidin und spiarliche Saulchen einer schwarzen 
Hornblende enthalt. Auf den drusenartigen Gesteinsporen 
sitzen hiaufig kleine weibliche, tafelformige Krystallchen, 
die bisweilen zu kleinen Gruppen zusammentreten, und die 
ich auf Grund des mikroskopischen Befundes fiir Tridymit 
halte. Die Plagioklaseinsprenglinge sind zonar gebaut. In 
Schnitten senkrecht P und M wurde eine Ausléschungsschiefe 
von + 23° und + 24° gemessen. Ferner wurde auf M eine 
Ausléschungsschiefe von — 13° und fiir die auBere Zone —7° 30’ 
festgestellt. Demnach gehdren diese Feldspate der Andesin- 
reihe an; und zwar entsprechen* die Kerne einer Zusammen- 
setzung von Ab 55 An45 und die Schalen einer solchen von 
Ab 60 An 40. 

Die Grundmasse dieses Gesteines ist ausgesprochen trachy- 
toid; sie besteht wesentlich aus Plagioklasleistchen, deren Licht- 
brechung stets etwas hoher lichtbrechend ist als die des 
Canadabalsams, und einem niedrig lichtbrechenden Feldspat, 
den ich als Sanidin anspreche. Von farbigen Gemengteilen be- 
teiligen sich an der Zusammensetzung der Grundmasse winzige 
Pyroxenmikrolithen, die fast farblos erscheinen, tiefbraune 
Hornblende in winzigen zierlichen Saulchen, sowie in sehr 
geringer Menge Biotit. Die Hornblende zeigt kraftigen Pleo- 
chroismus mit c dunkelbraun bis fast schwarz, b gelblichbraun 
und a hellbraunlichgelb, sowie eine maximale Ausléschungs- 
schiefe von 13°. Demnach diirfte sie als Barkevikit anzu- 
sprechen sein. 

Zu den erwihnten wesentlichen. Gemengteilen kommt 
noch LEHisenglanz in winzigen, oft scharf ausgebildeten 
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Tafelchen und eine farblose Glasbasis, die von Erzstaub 
und Kérnchen von Pyroxen erfillt ist. Recht bemerkens- 
wert ist der hohe Gehalt an Tridymit in der Grundmasse 
dieses Gesteines, der teils in gut ausgebildeten sechsseitigen 
Tafelchen, teils in unregelmafig begrenzten Partien auftritt. 
Die kleinen sehr niedrig lichtbrechenden Tafelchen lassen zwischen 
gekreuzten Nicols eine komplizierte Felderteilung und sehr 
schwache Doppelbrechung erkennen. 

Auf dem Gehalt an Tridymit diirfte wohl wenigstens zum 
Teil auch der hohe Wert der Kieselsiure in den von Cocmivs') 
ausgefiihrten Analysen der Trachyte von Porto Santo beruhen. 
Wenn auch diese alteren Analysen den heutigen Anforderungen 
nicht mehr ganz geniigen, so geben sie doch in mancher Hinsicht 
wertvollen Aufschluf iiber diese Gesteine. Allerdings scheint 
es, daB die Analysen zum Teil von unfrischen Gesteinen an- 

gefertiot sind; daher ist in einzelnen ein merklicher Uber- 
schu8 an Tonerde gegeniiber den Alkalien vorhanden. 

In nachstehender Tabelle sind die von H. Cocntus aus- 
gefiihrten Analysen von trachytischen Gesteinen Porto Santos 
und von Madeira angefiihrt. 

I ll Ill IV 

SO 9 | os ea 69.30 66,99 64,65 61,57 
i a 1am | eat | Ot | aoe 
a 4.00 3°95 5,18 9.65 
Le 201 0.77 4.99 4.05 
foe we 0,52 191 0,90 0,80 
Pe Mers ns ce Spuren Ze 2,53 3,32 
22D al 5,98 7.40 3.98 3.65 

| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 
Spez. Gewicht 2,62 2,89 2,505 Deol 

Glihverlust 0,53 2,60 0,90 2,19 

I ,Trachyt von porphyrartigem Aussehen“. 
H. Cocurus anal. Facho, Porto Santo. 

Gipfel des Pico do 

Il ,Trachyt von hellgrauer rauher Grundmasse*. Pico de Baixo, 
Porto Santo. H.Cocutus anal. 

Ill ,Trachyt“*. Porto Santo, Trachytzu 
Portella gegen die Castello itiber die 

H. Cocutws anal. 

g, der sich von Pico do 
sudliche Ktste erstreckt. 

1V Trachyt. Madeira, Tal von Porto da Cruz, Hohe der so- 
genannten Abelheira. H. Cocutvus anal. 

’) H. Cocurus: Untersuchungen tiber die chemische Zusammen- 
setzung der wichtigsten vulkanischen Gesteine von Madeira und Porto 
Santo. Journal fiir praktische Chemie 1864, S. 144. 

ar 
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Die Analysen I und II gehéren wie der Trachyt des Gran 
Curral offenbar Gesteinen vom Typus der Drachenfelstrachyte 
an. Das erstere Gestein scheint allerdings kaolinisiert zu sein; 
vielleicht hangt damit auch das auffillige Fehlen des Kalis zu- 
sammen. Merkwiirdig ist dann freilich der niedrige Wert fiir 
Gliihverlust. Entsprechend dem Gehalt an natronreichen 
Plagioklasen ist der Wert fiir CaO in diesen Gesteinen niedrig. 
Der niedrige Gehalt an gefarbten Gemengteilen macht sich so- 
dann in den niedrigen Werten fiir FeO und MgO geltend. 
In Gestein II ist wohl mehr Biotit vorhanden gewesen. — 

Analyse III diirfte einem Gestein entsprechen, das den 
Trachyandesiten nahesteht; dagegen wird das Gestein IV viel- 
leicht als trachytoider Trachydolerit zu deuten sein, da der 
verhaltnismaBig hohe Gehalt an FeO auf eine gréBere Menge 
gefirbter Gemengteile schlieBen laiBt. Beim Vergleich dieser 
alteren Analysen mit den neueren muf auSerdem beriick- 
sichtigt werden, da die Cocniusschen Analysenwerte auf 
wasserfreie Substanz berechnet sind und da die Titansiure 
nicht bestimmt ist. 

Trachyandesite. 

In engem Verbande mit den Trachyten Madeiras und Porto 
Santos treten, wie schon aus den Angaben Harrunes hervorgeht, 
Trachyandesite auf. GAGEL gibt von trachytischen und trachy- 
andesitischen Gesteinen von Porto Santo Beschreibungen, aus 
denen aber leider nicht mit Sicherheit hervorgeht, welche Art 
von Feldspaten an der Zusammensetzung dieser Gesteine be- 
teiligt sind. Da er an einer Stelle Sanidin mit Zwillingsstrei- 
fung (a. a. O. 8. 484) erwahnt, so diirfte es doch recht fraglich 
erscheinen, ob seine Angaben tiber Sanidineinsprenglinge den Tat- 
sachen immer entsprechen. Meines Wissens sind die Feldspat- 

elnsprenglinge in diesen Porto-Santo-Gesteinen griBtenteils sicher 
Plagioklase. Auch der ausgezeichnete zonare Bau dieser von 
GAGEL als Sanidin gedeuteten Feldspate spricht dafiir, dai es 
Plagioklase sind. Hs ist daher aus Gacets Ausfiihrungen nicht 
leicht zu entnehmen, welche dieser von ihm als Trachyte be- 
zeichneten Gesteine echte Trachyte sind und welche zu den 
Trachyandesiten gestellt werden miissen. Verwandte Gesteine 
aus Madeira legen mir in einer Anzahl Proben von Gesteinen 
aus den Sammlungen Harruncs und K. vy. Frirscus vor. 

Eine von Harrune in der Gegend von Boaventura gesam- 
melte Gesteinsprobe enthalt in grauer dichter Grundmasse 
kleine tafelige Einsprenglinge von weiBlichem Plagioklas, die 
nur vereinzelt einen Durchmesser yon iiber 5 mm besitzen, und 
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kleine Saulen von schwarzer Hornblende, die eine Linge von 
7 bis 8mm erreichen. Die Plagioklase zeigen bisweilen neben 
der Zwillingslamellierung nach dem Albitgesetz auch Zwillings- 
bildung nach dem Karlsbader-Gesetz. An einem derartigen 
kombinierten Zwilling wurden in der symmetrischen Zone fol- 
gende Werte festgestellt: 

1 und 1’+ 249 u. +259 2 und 2' — 10°30' u.— 12°, 

In Schnitten senkrecht P und M wurden Werte zwischen + 24° 

30’ und + 32° gemessen. Demnach liegen Feldspate aus der 
Liabradorreihe mit einer Zusammensetzung Ab 55 An 45 bis 
Ab 45 An 55 vor. Die Lichtbrechung dieser Feldspate ist in allen 
Schnitten stets héher als die des Kanadabalsams. An farbigen 
Gemengteilen tiberwiegt unter den Ausscheidungen dlterer Ge- 
neration eine im durchfallenden Lichte braungefirbte basaltische 
Hornblende an Menge den Augit, der nur vereinzelt erscheint. 
Die Hornblende zeigt kraftigen Pleochroismus mit b und ¢ braun, 
a hellgelblichbraun und eine Absorptionc= >a. In Schnitten, 
die annahernd parallel 010 liegen, wurde im Maximum eine 
Ausloschungsschiefe von 10°30’ gemessen. Der Augit ist nur 
wenig gefarbt, er zeigt aber starke Dispersion der Mittellinien; 
demnach diirfte ein titanhaltiger Augit vorliegen. Neben diesen 
wesentlichen Gemengteilen findet sich aksessorisch Titanit, 
Magnetit in einzelnen gréferen Kérnern und Apatit, sowie ver- 
einzelt Zirkon. 

Die Grundmasse dieses Gesteines ist trachytoid, doch er- 
scheinen neben den leistenférmigen Durchschnitten der fluidal 
angeordneten Grundmassefeldspatchen auch nicht selten Plagio- 
klase mit kurzrektanguléren Durchschnitten. Der gréfte Teil 
dieser Feldspatchen der Grundmasse zeigt sehr feine Zwillings- 
streifung und geringe Auslischungsschiefe. Sie sind teils gleich, 
teils wenig niedriger lichtbrechend in den verschiedenen Schnitten 
als der Kanadabalsam. Sie diirften also der Oligoklasreihe 
angehéren. Neben ihnen erscheint aber auch einfach verzwil- 
lingter Feldspat mit gerader Ausléschung in Schnitten senkrecht 
zu M, der stets niedrigere Lichtbrechung als der Kanadabalsam 
zeigt. Dieser Feldspat, der als Sanidin anzusprechen ist, tritt 
auch als Fillmasse zwischen den Plagioklasleistchen der Grund- 
masse auf. 

Zu diesen farblosen Gemengteilen gesellen sich noch in 
verhiltnismafig reichlicher Menge fast farblose Augitmikrolithe 
mit hoher Ausléschungsschiefe (c:¢ annaihernd = 40°) und 
kleine Hornblendesiulchen, sowie winzige Schiippchen von Ii- 
senglimmer. Wiahrend der Augit streng in zwei Generationen 
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zu scheiden ist, zeigt die Hornblende alle Uberginge von den 
gréBeren Einsprenglingen bis zu den kleinen Krystiallchen der 

Grundmasse. 

Hin zweites recht interessantes Gestein von Madeira aus der 
Harruneschen Sammlung, von dem leider eine genauere Fund- 
ortangabe fehlt, enthalt in grauer, feinschlackiger und feinkér- 
niger Grundmasse kleine Hinsprenglinge von tafeligem Plagioklas 
und solche von schwarzer, basaltischer Hornblende. Die kleinen, 
sehr unregelmaBigen und rauhwandigen Blasenraume dieses 
Gesteines sind haufig von einem erdigen, dunkelbraunen Uberzug 
von Brauneisen tiberkleidet. Auf diesen Blasenraumen finden 
sich nicht selten winzige Tafelchen oder kugelige Aggregate 
von Tridymit. 

Die zum Teil nur kleinen Plagioklaseinsprenglinge sind 
haufig zonar gebaut; die Kerne dieser Feldspate stehen einem 
Labrador von der Zusammensetzung Ab 50 An 50 nahe, wie 
aus der Ausléschungsschiefe von + 25 in einem Schnitt senkrecht 
zu P und M geschlossen werden kann. In einem kombinierten 
Zwilling nach dem Albit- und Karlsbader-Gesetz wurden fol- 
gende Werte gemessen: 

ik ting! 1 == BOO wu, es Be 2 und 2° =—96°° neon 

Die aufSere Zone dieser Plagioklaseinsprenglinge zeigt niedrige 
Lichtbrechung und in Schnitten aus der symmetrischen Zone 
stets nahezu gerade Ausléschung. Neben dem Feldspat erscheinen 
zahlreiche meist nur kleine, zum Teil saulige Hinsprenglinge 
einer im durchfallenden Lichte braun durchsichtigen Hornblende 
mit opaken Resorptionsrandern und etwas spiarlicher kleine, 
makroskopisch kaum hervortretende Hinsprenglinge von Augit. 
Die Hornblende zeigt in*"Schnitten, die annahernd parallel 010 
getroffen sind, eine maximale Ausléschungsschiefe von 10°, sowie 
kraftigen Pleochroismus mit ¢ dunkelbraun, b rotbraun und a 
hellbraunlichgelb und einer Absorbtion ¢c>b>a. 

Der Augit zeigt schwach violette Farbung und starke Dis- 
persion der Mittellinien; es ist also ein Titanaugit. Hr ist. 
stets krystallographisch gut begrenzt und gruppiert sich bis- 
weilen zu kleinen Augitaugen. Zwillingsbildungen nach 100 
sind sowohl beim Augit wie bei der Hornblende in diesem 
Gestein mehrfach beobachtet worden. Zu diesen wesentlichen 
Gemengteilen tritt noch etwas Magneteisen in meist nur klei- 
neren Kérnern und Apatit. 

Die Grundmasse zeigt ausgesprochen trachytoide Struktur 
und besteht aus Plagioklas, dessen schmal leistenformige Durch- 
schnitte haufig feine Zwillingslamellierung und kleine’ Aus- 
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léschungsschiefen in Schnitten aus der symmetrischen Zone 
zeigen. Die Lichtbrechung dieser Grundmassefeldspate ist 
wenig hodher als die des Kanadabalsams. Demnach diirften 
diese Plagioklase der Oligoklas-Andesin-Reihe angehéren. 
Stellenweise in Verwachsung mit dem Plagioklas der Grund- 
masse findet sich noch ein schwach lichtbrechender Feldspat 
mit gerader Ausléschung in Schnitten senkrecht zu M, den ich 
als Sanidin ansprechen mochte. 

Zu den Trachyandesiten ist wohl auch das von C. GAGEL 
als Gauteit bestimmte Gestein zu stellen, das, wie schon 
oben erwahnt, im Curral mit Trachyt zusammen in einem miéch- 
tigen Gange auftritt. Die chemische Zusammensetzung dieses 
Gesteins gibt eine von A. EymE ausgefiihrte Analyse, die GAGEL 
(a.a.O. 8. 415) mitgeteilt hat. 

| I | a | b c 

S10, 57,67 58,84 0,9807 65,21 
i@). . 0,40 0,41 0,0051 0, 34 
On 0,34 0,35 | 0,0025 0,17 
MO; 19,17 19.56 | 0.1918 | 12,75 
FeO, . 4.55 ae 
BeOS 0,99 D, 5,18 0, 0719 4,78 
C207... 3,94 4,02 0,0718 4, 718 
MeO es 1,22 1,24 0, 0310 2.06 
K,O 3.35 3.42 | 0,0864 249 
Na,O 6,84 6,98 0,1126 7,49 
HO ieee ES ies — 
CO, Ls ae ae Ss 
Si tae Nei 0 Oa la ceerd 5 Ona es ey 

ime (ain ee Ween 100,30 | 100,00 | 1,5088 | 100,00 
Spez. Gewicht | 2.607. — | = 

Hieraus ergeben sich nach der Osannschen Berechnung 
foleende Werte: 

s 65,72; A 9,91; C 2,84; F 8,78. 2 9.2c2%6f 82n 7.6 

In der folgenden Tabelle ist die Analyse des ,,Gauteits“ 
yom Curral mit einigen Analysen trachyandesitischer Gesteine 
und dem Mittel aus 10 Analysen von Natronsyeniten zusammen- 
gestellt, um die nahe chemische Verwandtschaft dieses Gesteins 
mit den Trachyandesiten und natronsyenitischen Gesteinen zu 
zeigen. 

Es ist nicht zu leugnen, daB der ,Gauteit* des Curral, 
wie tiberhaupt manche Trachyandesite, in ihrer chemischen 
Zusammensetzung auch eine gewisse Ahnlichkeit mit kalk- 
bostonitischen Gesteinen erkennen lassen. Das Wesentliche 



I Il Te TY: 
See ee 

SiOR cu, sci. Sates peries 57,67 61,92 54,73 58,32 
iQ) ee ite. cue pee 0,40 Sp. — (0,54) 
VO a LOS een ane NIH 19,51 19,26 *»| 2 Wes 
Be, Ojai i eee 4,55 5,01 8,00 6,83 
KeO: ... tees 0,99 -- | = = 
Min (Sk canara — Sp. Sp. 0,31 
CaO sie eee 3,94 4.28 4,22 4,12 
MeO ieee 1,22 1,20 0,14 1,31 
K,0 <5 eee 3,00 2,51 4.68 3,84 
Na, Oc oe ae ane ae 6,84 5,63 6,78 5,10 
HO soe IT 0,32 Sp. 1,02 
PROSE aor ete saree O34." asp: 00 0,54 
S Gat SRR eee 0,06 —- — — 

100,30 100,38 100,31 100,76 
Spez. Gewicht 2,607 « DANS) e2etoo aml — 

I Trachyandesit? (Gauteit Gacev). Unter dem Sidrao, Gran Curral, 
Madeira. 

If Trachyandesit. Lava von Volvic. Puy de Nugere, Auvergne. 
Rosensuscn: Elemente der Gesteinslehre, 3. Aufl. S. 388. 

Ill Trachyandesit. Unter dem Aussichtsfelsen, Léwenburg, 
Siebengebirge. Ebenda S. 388. 

IV Mittel von 10 Analysen von Natronsyeniten (Akeriten und 
Larvikit) des Kristianiagebietes. W.C. Broccrr: Die Eruptivgesteine 
des Kristianiagebietes. II Die triadische Eruptionsfolge bei Predazzo, 
Kristiania 1895, S. 33. 

fiir die Zustellung eines Gesteines in die Gruppe derartiger 
leukokrater Spaltungsgesteine ist aber die sichere Zugehérigkeit 
zu issexiten oder theralithischen Gesteinen. Da aber auf 
Madeira neben Hssexiten auch natronsyenitische Gesteine yor- 
handen sind, und da ferner die von mir als Trachyandesite 
gedeuteten Gesteine stellenweise in engerem geologischen 
Verbande mit Trachyten vom Drachenfelstypus erscheinen, so wird 
man wohl davon absehen miissen, sie als kalkbostonitische 

Spaltungsgesteine der Essexite anzusprechen. Es scheint viel- 
mehr, da diese Trachyandesite, wie die Trachyte Madeiras 
und Porto Santos Ergu8formen von akeritischen Natronsyeniten 
sind. 

Im Anschlu8 an die Trachyandesite ist noch ein gang- 
formig aufsetzendes Gestein zu erwahnen, das von K. v. Frirscu 
dstlich von Calheta auf der Siidwestseite der Insel Madeira 
gesammelt wurde. Is fihrt in einer grauen feinkdrnigen 
Grundmasse Hinsprenglinge von tafeligem Plagioklas, solche 
von Augit und von basaltischer Hornblende, sowie sparliche 
von Olivin. 
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Seiner mineralogischen Zusammensetzung nach gehirt dieses 
interessante Gestein zu den Trachydoleriten. Die Struktur der 
holokrystallinen Grundmasse erinnert aber etwas an das 
orthophyrische Gefiige mancher Trachyandesite. Es ist also 
offenbar ein Zwischenglied zwischen Trachyandesit und Trachy- 
dolerit. 

Die griBeren Feldspateinsprenglinge dieses Gesteines zeigen 
meist zonaren Bau und stets deutlich héhere Lichtbrechung 
als derKanadabalsam. Sie gehéren nach ihrem optischen Verhalten 
der Labradorreihe an und stehen einem Mischungsglied Ab 50 
An 50 nahe, wie aus dem Wert der Auslischungsschiefe yon 
+ 30° in einem Schnitte senkrecht zu P und M sich ergibt. 
In einer Reihe von Schnitten aus der symmetrischen Zone 
wurde im Maximum 26° gemessen. Ferner wurden in Schnitten, 
die annahernd parallel M lagen, Werte von — 23° bis — 28° fest- 
gestellt. In der Randzone solcher Schnitte nach M ergaben 
sich Werte von 0° bis — 8° Die Ausléschungsschiefe nimmt 
in solehen Schnitten von innen nach auSen langsam ab bis 
zum Minimum. Demnach besteht die Schale dieser Labradore 
aus Mischungen der Andesin-Oligoklas-Reihe. Neben diesen 
kalkreicheren Einsprenglingen erscheinen in diesem Gestein 
auffallenderweise auch linsprenglinge eines Feldspats mit 
niedriger Lichtbrechung, die eine sehr feine, fast versteckte. 
Zwillinglamellierung erkennen lassen und _ sehr schmale 
Sanidinsiume besitzen. Dieser Feldspat ist eigenartig fleckig 
und zeigt zahlreiche Einschliisse von kleinen Augiten, Olivin- 
krystallechen und von Magnetitkérnchen. Derartige Einschliisse 
sind auch in den Labradoreinsprenglingen haufig, und man 
kann bisweilen beobachten, da8 diese Einschliisse bald nur 

im Kern, bald nur in den Randzonen vorhanden sind. Be- 
merkenswert ist auch die Erscheinung, da® die etwas gréferen 
Feldspate der Grundmasse, deren Durchschnitte rektanguliire 
Formen besitzen, oft Kerne eines natronreichen Feldspats 
enthalten mit niedrigerer Lichtbrechung und mit abgerundeten 
Formen, die auf eine teilweise Resorption alterer intratellurischer 
Ausscheidungen schlieBen lassen. Um den natronreichen Kern 
legt sich eine Zone von Labrador, der wieder von einem Saum 
von natronreichem Plagioklas umgeben wird. Der Kern diese 
Feldspate und die natronreiche auBerste Schale zeigen annihernd 
dasselbe optische Verhalten, d. h. sie léschen zwischen ge- 
kreuzten Nikols meist gleichzeitig aus. 

Von den farbigen Gemengteilen ist die Hornblende nur in 
einer dlteren Generation vertreten. Sie ist, soweit sich aus 

dem Dinnschliff schlieBen 148t, meist vollkommen resorbiert. 
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An ihre Stelle sind erzreiche Aggregate getreten, die wesentlich 
aus Magneteisen, Kornchen von Augit, Olivin und etwas 
Plagioklas bestehen. Selten findet sich neben diesen Gemeng- 
teilen auch etwas Rhénit. Diese Pseudomorphosen nach Horn- 
blende zeigen fast immer einen eigenartigen Schalenbau, indem 
der Kern armer an Erz erscheint und die Gemengteile so groB 
entwickelt sind, da ihre Natur sicher bestimmt werden kann. 
Dagegen bestehen die Rander der Durchschnitte aus einem 
fast unldslichen, sehr feinkirnigen Aggregat, das von feinstem 
Magneteisenstaub so sehr erfiillt ist, daf es bisweilen fast 
opak erscheint. 

Der Augit ist in zwei Generationen vorhanden, die aber 
durch alie GréSenverhaltnisse ineinander iibergehen. Er zeigt 
starke Dispersion der Mittellinien und bisweilen Sanduhr- 
struktur. Demnach ist es ein titanhaltiger basaltischer Augit. 
Olivin ist nur selten in etwas gréSeren, schon makroskopisch 
hervortretenden Einsprenglingen entwickelt, dagegen findet er 
sich in reichlicher Menge als Grundmassegemengteil. Hs ist 
ein eisenreicher Olivin, der durch beginnende Zersetzung und 
Ausscheidung oxydischer Eisenverbindungen rot gefarbt erscheint. 

Neben diesen Hauptgemengteilen beteiligt sich an der 
Zusammensetzung der Grundmasse etwas Biotit in winzigen 
Blattchen und in etwas gréferer Menge Titaneisenglimmer. 
Auch Erz und Apatit sind in der Grundmasse reichlich ver- 
treten. 

Ks ist anzunehmen, da8 die Higenart dieses Gesteins auf 
besondere Vorginge bei seiner Bildung zuriickzufiihren ist. 
Vielleicht handelt es sich um die Mischung zweier Magmen, 
eines trachyandesitischen und eines basaltoiden Magmas, 
wahrend ihrer Eruption. 

Trachydolerite. 

Schon Hartunc!) hat die meisten der hierher gehérigen 
Gesteine als Trachydolerite im Sinne Apicus bezeichnet, und es 
verdient hier besonders hervorgehoben zu werden, daf die Auf- 
fassung Harrunes der Madeiragesteine im wesentlichen mit 
unserem heutigen Standpunkt iibereinstimmt. Damals kannte 
man zwar die zugehérigen Tiefengesteine — die Essexite — noch 
nicht. Dagegen erkannte Harrunc, da8 den friher als ,Grau- 
stein“ bezeichneten Gesteinsarten, die den Trachyten in gewissem 
Sinne verwandt erschienen, eine selbstindige Stellung neben 
den Trachyten und den Basalten zukommt. Er sagt an anderer 

1) Harrune: Madeira und Porto Santo, Seite 48. 
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Stelle!): Die Tatsache soll entschieden hervorgehoben werden, 
da8 auch hier, sowie auf den Azoren, hiufig Mittelgesteine 
zwischen Trachyt und Basalt vorkommen.“ 

Die Trachydolerite, die in engem Verbande mit den Basalten 
einen wesentlichen Anteil am Aufbau der Insel Madeira nehmen, 
lassen sich in zwei Gruppen einteilen, in die trachytoiden und 
die basaltoiden Trachydolerite. Der Hauptunterschied zwischen 
diesen beiden Gruppen besteht in dem starkeren Hervortreten 
der dunkeln Gemengteile in den basaltoiden Gesteinen, wahrend 
in den trachytoiden Trachydoleriten die farblosen Gemengteile 
mehr vorherrschen. Zwischen diesen beiden Gruppen bestehen 
alle moglichen Uberginge, ebenso zwischen den basaltoiden 
Trachydoleriten und den Basalten, so da8 es oft schwer fallt, 
sich fiir die Zugehorigkeit derartiger Zwischenformen zu der 
einen oder anderen Gruppe zu entscheiden. 

Trachytoide Trachydolerite. 

Durch ausgesprochen trachytoiden Habitus gehéren diese 
Gesteine zu den auffalliigsten Typen unter den Gesteinen Madeiras. 
Ks sind hell- bis aschgraue, oft plattig, bisweilen auch siaulig 
abgesonderte Gesteine, die in einer feinkérnigen, meist seiden- 
artig schimmernden trachytoiden Grundmasse kleine diinntafelige 
Einsprenglinge von Plagioklas neben meist nur kleinen von 
Augit und bisweilen von Hornblende fiihren. 

Derartige. Gesteine treten sowohl gangartig wie decken- 
formig in der Umgebung von Porto da Cruz, ferner an der 
Kiiste bei Boaventura, im Gran Curral, sowie bei Santa Cruz 
an der Ostkiiste der Insel Madeira auf. GaGrL erwidhnt sie 

aus der Umgebung von Porto da Cruz, vom Serradoprofil im 
Gran Curral, ferner von der Ribeira de Massapez (Siidhang der 
Achada), von der Achada, vom Ilheo, vom Acal und von der 
Abelheira, sowie vom Ribeiro frio. Es weist darauf hin, da8 
ein Teil dieser Gesteine nach den Beschreibungen MtiGacrs im 
Habitus mit gewissen domitartigen Gesteinen der Azoren 
Ahnlichkeit besitzen. Eine solche auferliche Ahnlichkeit mit 
domitartigen Gesteinen mag ja immerhin vorhanden sein, wir 
diirfen aber Gesteine, die wesentlich aus Plagioklas bestehen 
und nur ganz untergeordnet Orthoklas enthalten, nicht mehr den. 
Trachyten zurechnen. Ich bin vielmehr der Ansicht, daS diese 
Gesteine kalkbostonitischen Ganggesteinen entsprechen, also 
deren Krgu8formen darstellen. 

1 f ) Harrune: Betrachtungen titber Erhebungskrater. usw., Leipzig 1862, 
43. 
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Es ist auch auffallig, da8 manche dieser Gesteine, z. B. 
die vom Meere zernagte Lava bei Porto da Cruz eine rostrote 
Verwitterungsrinde zeigen, wie sie besonders kalkbostonitischen 
Gesteinen eigen ist. 

Die mikroskopische Untersuchung dieser trachytoiden 
Trachydolerite hat ergeben, daB diese Gesteine im wesentlichen 
dieselben Gemengteile besitzen, wie die jibrigen Trachydolerite, 
nur sind die Feldspate etwas natronreicher und die gefarbten 
Gemengteile und das Erz treten an Menge gegen die farblosen 
mehr zuriick. Der Olivin ist in ihnen sparlicher vorhanden 
und kann auch ganz fehlen. 

Die Feldspateinsprenglinge gehiren vorwiegend der Labrador- 
reihe an; es sind teils natronreichere Mischungsglieder, teils 
kalkreichere, die schon den Bytowniten nahestehen. Die letzteren 
erscheinen mehr in solchen Gesteinen, die zu den basaltoiden 

‘Trachydoleriten hintiberleiten. 

In einer Reihe von Schnitten senkrecht zu P und M wurden 

Werte von + 23° bis +35° gemessen. Demnach hegen Mischungs- 
glieder von der Zusammensetzung Ab 55 An 45 bis Ab 35 An 65 
vor. In der Randzone eines zonar gebauten Feldspats wurde 
in einem Schnitt senkrecht zua eine Ausliéschungsschiefe von 
+ 7° 80' festgestellt, die einem Oligoklas Ab 75 An 25 ent- 
sprechen diirfte. Hin anderer schalig entwickelter Feldspatein- 
sprengling zeigte in einem Schnitt parallel M fir den 
Kern eine Ausléschungsschiefe von — 23° und in der Rand- 
zone annaihernd gerade Auslischung;-also besteht der Kern aus 
Labrador, die auBere Schale aus Oligoklas. 

Neben dem Feldspat finden sich als Ausscheidungen einer 
alteren Generation etwas titanhaltiger Augit und bisweilen 
basaltische Hornblende, die meist durch magmatischen Zerfall 
in erzreiche Ageregate impuerandlelt ist. Diese Aggregate setzen 

sich aus Koérnchen von Magneteisen, Krystallchen von Augit und 
‘Olivin, Tafelchen von Biotit, speolinen Rhoénit, sowie etwas 
Plagioklas zusammen. 

Die Grundmasse dieser Gesteine besteht im wesentlichen 
aus fluidal angeordneten Leistchen von Plagioklas, der verhaltnis- 
maBig niedrige Lichtbrechung besitzt, Augit in kleinen Kérnchen 
und Siulchen, Magneteisen oder Titanmagneteisen und einer 
meist nur aqeniieagn farblosen oder gelblichgrauen, haufig durch 
Mikrolithen und Erzstaub getriibten Glasbasis. 

Der Plagioklas der Grundmasse zeigt oft sehr feine Zwillings- 
‘streifung und geringe Ausléschungsschiefen. is scheint, daf 
neben ihm in geringer Menge auch Orthoklas vorhanden ist, 
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der sich aber in der Grundmasse versteckt. Ein sicherer Nach- 
weis fiir seine Anwesenheit laSt sich meist nicht erbringen. 

Die Glasbasis erscheint als Zwickelausfiillung zwischen den 
Feldspatleistchen; sie ist bisweilen gekérnelt und devitrificiert. 
und zeigt etwas hohere Lichtbrechung als die Grundmassefeld- 
spate. Andere Zwickelausfillungen bestehen aus sehr feinen 
wirrfaserigen Aggregaten eines schwach licht- und doppelbre- 
chenden Minerals, daf’ ich als zeolithische Neubildung nach 
Nephelin gedeutet habe. 

Von gefirbten Gemengteilen treten zu dem Augit der Grund- 
masse noch etwas Biotit in winzigen Tafelchen und seltener 
Hornblende in schlanken Siéulchen, die in ihrem optischen Ver- 
halten mit der katophoritischen Hornblende der oben beschrie- 
benen Trachyandesite iibereinstimmt. Barkevikitische Horn- 
blende habe ich in diesen Gesteinen nie beobachtet. 

Apatit ist in diesen Gesteinen stets in erheblicher Menge 
in winzigen Nidelchen vorhanden. Neben dem Magnetit findet 
sich haufig auch Titaneisenglimmer, der sich dann gern an 
jenen angesetzt. 

In den Ubergangsgesteinen zu den basaltoiden Typen tritt 
zu diesen Grundmassegemengteilen auch noch eisenreicher Olivin 
in kleinen, haufig nach der a-Achse gestreckten Krystillchen, 
der haufig in glimmerahnlichen Iddingsit von gelblicher Farbe 
umgewandelt erscheint. 

Von diesen trachytoiden Trachydoleriten liegen fiinf 
Analysen vor, von denen I, [I und IV von C. Gacet, HI und V 
von mir ausgewahlt wurden. In der nachfolgenden Tabelle 
sind diese Analysen mit einer Analyse eines trachytoiden 
Trachydolerits vom Westkibo, das nach meinen Untersuchungen 
mit dem Trachydolerit der Ribeira frio nahe verwandt ist, und 

einigen Analysen von kallkbostonitischen Gesteinen zusammen- 
gestellt, um auch die chemische Verwandtschaft mit diesen 

leukokraten Ganggesteinen zu zeigen. 
In meiner Arbeit itiber die Rhombenporphyre des 

Kilimandscharo habe ich die Rhombenporphyre und ihnen 
entsprechende einsprenglingsfreie Gesteine in die Familie der 
Trachydolerite gestellt. Die von mir friiher als Basanite ge- 
deuteten Gesteine des Mawensi sind basaltoide Trachydolerite 
yom Typus der Essexitporphyrite Bréccrrs. Es ist natiirlich 
nicht angingig, derartige mehr basaltoiden Gesteine mit den 
Rhombenporphyren in eine Familie zusammenzudringen. Die 
Rhombenporphyre sind phonolithoide Trachyte und keine 
Trachy dolerite. 



Analysen von trachytoiden 

6. je hee et eens | Se 

a veo lye" Ser et oe 

oF s+ Pettey eee ee. 

ere) hohe n. Jac) kreo fe are es 

e Jel eo. et) e,, = 

egal lel) (a cen. 

Spez. Gew. 

I(a) 

50,04 
0,71 

18,20 
5,92 
1,14 

5,64 
1,32 
2.30 
6,44 
2.35 

0,06 

0,56 

100,18 
2,628 

II (b) 

cr 
ow Co 

pty 

OU C Oreo Oo OO He Ol 

PH Go © Dd ho 
~ 

~~) 

~) vw a 

SC On wo =I 
~) 
“100 eH UO 

& (<>) Or 

= ~) bh 

| III (c) 

52,40 
1,60 

19,27 
4,56 
3,57 
Spur 
6,68 
2,03 
2,03 
5,50 
1,82 

0,10 

0,52 
100,12 

2.798 

| IV (d) 

51,78 
1,05 

18,68 
: 6,42 
| 277 

6,04 
1,86 
234 
5,58 
2.78 

| 
| 

| 

0,04 

0,784 

100,00 
2.698 

*) Die Zirkonerde wurde geschatzt nach der Farbung mit Wasserstoffsuperoxyd 

I Trachytoider Trachydolerit, Serrado (Nr. 10 des Serradoprofils) ). 
Eyme anal. Gacer a. a. O. S. 428. 

II Trachytoider Trachydolerit, Ribeira de Massapez (Sidhang unter 
der Achada). Eye anal. Ebenda. 

Ill Trachytoider Trachydolerit, Achada bei Porto da Cruz 
Kutss anal. Ebenda. 

IV Trachytoider Trachydolerit, Ilheo bei Porto da Cruz. Ey 
anal. Ebenda. 

V Trachytoider Trachydolerit, Ribeiro frio (an der Station). Ebenda. 

Molekular- 

I(a) II(b) IIL (ce) IV d) 

S10,. 63,02 58,79 59,30 59,45 
Ti0, 0,60, 9,78, 1,36 0,91 
ZrO, — — — — 
Al,O; 12,15 12,00 12,82. 12,62 
FeO. 6,12 1,93 7,23 8,18 
MnO — — — — 
CaO ; 6,85, 8,82; 8,10 7,43, 
MgO 2,25 3,60 3,45 3,20; 
KO; 1,66, 1,63 1,46, 1,71, 
Na,O 7,06; 6,10; 6,02 6,14; 
PO: | 0,27 0,33; 0,25 0,34 
SO, . | re ; ae =e iano 

100,00 100,00 100,00 100,00 
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Trachydoleriten. 

woe. VI VII VIII IX x 

47,70 47,51 56,50 49,53 51,38 48,23 
2,54 2,65 0,85 1,45 1,45 1,90 
af 0,18 0 aa ae a 

17,32 16,87 18,14 19,20 15,91 18,41 
5,43 4.41 3,12 1,76 3,17 3,27 
471 7,99 2 86 4.90 4.03 5,00 
_ Spur _ 0,28 Spur Spur 
7,98 8,07 3,38 6,23 3,60 6,43 
3,62 4.27 1,22 2,32 2,14 1,92 
2,45 3,16 1,60 310 3,35: 3,16 
4.21 3,96 5,28 ea 6,07 7,77 
3,08 0,99 1,26 3,00 2,41 3,05 
oe 0,25 As a5 0,28 0,41 
0,04 es ms a an 0,12 
Es. = Bl 0,20 6.07 ae 
0.99 0,55 — 0,41 0,42 0,47 

10007 | 100,16 99,32 100,15 | 100,30 | 100,14 
2,673 2,864 _ 2,580 2,705 2,670 

_ EKruptivgesteine des Kristianiagebietes. 
Kristiania 1898, S. 207. 

Sodalithgauteit, 

VI Trachytoider Trachydolerit, Westkibo 4800 m, Kilimandscharo. 
Eye anal. (bisher noch nicht veréffentlicht). 

VII Manait, Maena, Gran, Norwegen. Scumetck anal. W.C. Broccrr: 

Vill Grofzinken, Bohmisches 

Das Ganggef. des Laurdalits, 

Mittelgebirge. 
F. Hannuscu anal. J. EH. Hrescu: Geol. Karte des Bohm. Mittelgeb., 
Blatt Wernstadt-Zinkenstein. Tscuerm. Min. petr. Mitt., XXIX, 8. 421. 

IX Kalkbostonit (Manait), Caldeira von La Palma, im Barranco del 
Almandrero amargo. C. Kutss anal. Siehe auch C. Gacer a. a. O, S. 415. 

X Sodalithgauteit, Caldeira von La Palma, Fundort wie bei IX. 
C. Kutss anal. Ebenda S. 415. 

prozentzahlen. 

V(e) VI VII Vill IX Xx 

54,31, 52,83 67,16 56,68 Glee) 55,50 
2,16. Ded 0,76 1,24 1,31 1,64 
= 0,10 as ons = ms 

11,60 11,03; 12,69 12,93, 11,27 12,46 
yall 11,09 5,62 6,18 6,90 7,61 
aa — _ 0,27 — — 
9,74 9,60. 4.31 7,65, 4,65 1,93 
Ok (A) 2,18 3,97 3,87 3,31 
1,78 2,24 1 2,26, 2,50 Day, 
4.64 3,51 6,07 8,60, 7,08 8,65 
0,48 0,25 — 0,20 0,21 0,23 
om cae ae — 0,25 0,35 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Eyme anal. Ebenda. 

Ebenda. 
III Trachytoider Trachydolerit, Achada bei 

alyson von trachytoiden 

| III (c) IV(ay 
=a a Saw 10,-.. 5-5. 55,54 52,75 52,40 5 
he sicfa s 0 0,71 0,9: 1,60 oe 

18,20 18,29 19.27 36 
5,92 4.68 456 Tee 

eee o 114 4°33 357 aT 

mig | 28 | - HA pe G, O00 5,6: Tye 6,68 
1,32 215 203 ae 

AO) co! aon ero 2,30 2:29 2.03 ae Pa bd 5,66 5,50 aa 
HiOW ey cece 235 0,75 1,82 a 

eae ea BE 0,06 0,0 0,10 0,04 
7H -o-8 ao x = — — u 

0,56 0,71 0,52 O71 
O71, 

100,18 99,98 100,12 
2,628 2,770 2,798 vane 

*) Die Zirkonerde wurde geschiitzt nach der Farbung mit Wasserstoffsuperox d. xd, 

I Trachytoider Trachydolerit, Serrad 3 Soa oie £ ie sda er eons o (Nr. 10 des Serradoprofils) 

II Trachytoider Trachydolerit, Ribeira ¢ e Massapez (Siidhang unter 

da Cruz, 

Eve Teuchytoxder Trachydolerit, Ilheo bei Porto da Cruz. Eye 

qrachydolerite
n. 

eee. Vi VII Vil ix | Ge 
— ee ee 

1110 47,51 56,50 49,53 51,38 48,23 
oad 2.65 0,85 1,45 1,45 1,90 
i 0,18 = oe = = 

1192 16.87 18,14 19,20 15,91 18,41 
Ne 441 B12 1,76 3,17 3,27 
reat 7.99 2,86 4,90 4,03 5,00 
es Spur = 0,28 Spur Spur 
798 8,07 3,38 6,23 3,60 6,48 
362 497 1,22 2,32 2,14 1,92 
V6 316 1,60 310 3,35 3,16 
ach 3/96 5,28 111 6,07 (AG 
308 0,99 1,26 3,00 241 3,05 
ie 0,25 _ = 0,28 0,41 

4 ea a — = 0,12 
Of = 5,l 0,20 6.07 = 
0.99 0,55 = Odd 0,42 0,47 

700.07 100,16 99,32 100,15 | 100,30 | 100,14 
2673 2,864 = 2,580 2,705 2,670 

VI Trachytoider Trachydolerit, Westkibo 4300 m, Kilimandscharo. 
Eywe anal. (bisher noch nicht verdffentlicht), 

VII Minait, Maena, Gran, Norwegen. Scumecck anal. W.C. Bric 
Bruptivgesteine des Kristianiagebietes. Das Ganggef. des Laurdalits, 
Iistiania 1898, S. 207. 

VIII Sodalithgauteit, Grofzinken, Bohmisches  Mittelgebirge. 
BP. Haynvsen anal. J. E. Hinscu: Geol. Karte des Bohm. Mittelgeb., 
Blatt Wernstadt-Zinkenstein. Tscuerm. Min. petr. Mitt., XXTX, S. 421. 

IX Kalkbostonit (Manait), Caldeira yon La Palma, im Barranco cel 
Almandrero amargo. C. Kutss anal. Siehe auch C. Gacen a. a. O, S. 415. 

X Sodalithgauteit, Caldeira yon La Palma, Mundort wie bei IX. 
V Trachytoider Trachydolerit, Ribeiro frio (an der Station). Ebenda, C. Kuiss anal. Ebenda 8. 415. 

Molekular- prozentzahlen. 
—EeE=EEE——e———— — — ——— ~ — 

| I(a) II(b) | Ile) IV (a) V(e) VI | VII VII | x x 
a ee 
eee 63,02 58,79 59,30 59,45 54.31, 52,83 67,16 56,68 | 61,89 55,50 

060, | 9,78, 1,36 0,91 2,16, DOL |) 0,76 1,24 1,31 | 1,64 
1215 | Onn a vn Te 0,10 ia 10 Alc oy 2,15 12,00 12,82, 12,62 11,60 11,03, 12,69 12,93; 11,27 12,46 
6,12 7,93 7,23 8,18 911 11,09 =| 5,62 6,18 6,90 7,61 — ir = _ = | 0,27 = = 

8,82, 8,10 1,43, 9,74 9,60, 4,31 7,60; 4,65 7,93 
3,60 3,45 3,20, 617 7,13 218 3,97 3,87 3,31 
a 63 1,46; 1,71; 1,78 2.94 1,21 2,26, 2,57 2,32 
10; 6,02 6,14, 464 3,51 6.07 8.60, 7.08 8,65 | 0.33. 125 0,34 0,48 0.25 a 0.20. 0,21 0,23 ne er = =e = = = = ue 0,25 0,35 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 
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Die Osann’schen Konstanten geben: 

I(a) s63,89.; A 8,73; €342; PF 11,80.. aia e2eneee eee 
II(b) s 59, 91; A 17,73.; C 4,26.; EF 16,09. 25.5 ¢3.0 £115 27.9 
IlI(c) s 60. 91; A 748;; C5,48; F 13,44. 25.7 64.0 f10.3 180 
IV(d) s60,70; A 7,86; C 4,76; F14,06. 25.9 ¢36 £105 07S 
V(e) 556,96; A 6A2: C518; F1984. 24 esa 
Vi s5b39; A 5,15; C5,28.: P2254 a34 ea eee 

VIL s67,92; A 1,28; C541; F: 6.70. 2715%:eo eee 
VI =s 58,12; A 10,87;. C2,06.; F 1601. ate cet eet 
IX s63,66; A 9,65; C1,62; 13,80. 27-1 © ieee 
X .857,2; Al10,9T; C1,A9; F136. 274 eee 

Basaltoide Trachydolerite. 

Die hierher gehérigen trachydoleritischen Gesteine scheinen 
am Aufbau der Insel Madeira so wesentlichen Anteil zu nehmen, 
daB es wohl sich eriibrigt, die zahlreichen Fundorte, yon denen 
mir Proben vorlagen, einzeln aufzufiihren. Besonders zahlreich 
sind sie in der Sammlung des Herrn v. Frirscu von der Penha 
d’ Aguia bei Porto da Cruz vertreten, wo sie mit trachytoiden 
Trachydoleriten und Basalten in engem Verbande erscheinen. 

iis sind graue bis schwarzlichgraue, seltener briunlichgraue 
Gesteine, die haufig Einsprenglinge von diinntafeligem Plagioklas 
neben solchen von Augit und Olivin, seltener von basaltischer 
Hornblende fiihren. 

Derartige Gesteime entsprechen den yon Br6cGrER') als 
Essexitporphyrite?) bezeichneten Ergu8formen der Essexite des 
Kristianiagsbietes. 

Die Madeiragesteine unterscheiden sich aber meist von den 
norwegischen Gesteinen durch das starke Zuriicktreten der 
Feldspateinsprenglinge, die bisweilen nur vereinzelt erscheinen. 
In manchen dieser Gesteine sind sie wohl zahlreicher yor- 
handen, sind dann aber nur klein. Neben diesen Gesteinen mit 

diinntafeligen Plagioklaseinsprenglingen treten auch trachy- 
doleritische Gesteine auf, die frei sind von makroskopisch her- 
vortretenden Einsprenglingen, und solche, in denen nur ver- 
einzelte kleine Einsprenglinge von Augit und Olivin erscheinen. 

Der den trachytoiden Trachydoleriten Madeiras hanufig 
eigene Seidenschimmer der Grundmasse zeigt sich auch bei 
manchen dieser basaltoiden Gesteine mehr oder weniger deutlich. 
Die Struktur der Grundmasse ist bald pilotaxitisch, bald mehr 

') Broccer: Eine Sammlung der wichtigsten Typen der Eruptiy- 
gesteine des Kristianiagebietes. a. a. O. 

*\ GAGE atan a: 0.) erwibnt solche Trachydolerite unter der Be- 
zeichnung ,,Essexitporphyrit oder Essexitmelaphyr (Fixcxu)*. ich habe 
allerdinys Herrn Gacer auf die Verwandtschait dieser Gesteine mit den 
norwegischen Gesteinstypen aufmerksam gemacht, habe sie aber stets 
als Trachydolerite bezeichnet. 
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intersertal; bisweilen zeigen die Plagioklasleistchen der Grund- 
masse auch fluidale Anordnung. Meist ist die Grundmasse 
feinkérnig bis dicht und zeigt haufig schlierigen Wechsel von 
helleren und etwas dunkleren Partien, so da8 die Gesteine oft 

eigenartig fleckig erscheinen. Seltener ist die KorngrifSe der 
Grundmasse etwas gréBer, so daf ihr Gefiige doleritaéhnlich wird. 

Die Plagioklaseinsprenglinge sind oft zonar gebaut. Ls 
sind kalkreiche Plagioklase, die teils der Labradorreihe, teils 
dem Bytownit angehdren. Sie zeigen Zwillingsbildungen nach 
dem Albit-, dem Karlsbader- und dem Periklingesetz. In Schnitten 
aus der symmetrischen Zone einiger kombinierter Zwillinge 
nach dem Karlsbader- und dem Albitgesetz wurden folgende 
Werte gemessen : 

iu ot 30) nu. = 36° 30! Pe hs Bl a BEE 
ewe te 49° 30! 1. -2 37° 30! i ON SO ai —— 1 9 30) 
ne Ly 36° us —— 39° Bei BP ae BIR Ae 

In Sechnitten senkrecht zu P u. M wurden Ausléschungs- 
schiefen von + 34 bis + 39° festgestellt. Die erhaltenen Werte 
lassen auf kalkreiche Mischungsglieder von der Zusammen- 
setzung Ab 40 An 60 bis Ab 20 An 80 schlieBen. 

In einem Schnitt parallel M eines zonar gebauten Plagio- 
klaseinsprenglings wurde fiir den Kern eine Auslischungsschiefe 
yon — 25° und fiir die deutlich niedriger lichtbrechende Schale 
eine solche von — 9° bestimmt. Demnach gehért der Kern dieses 
Feldspats einem Labrador von der Zusammensetzung Ab 35 
An 65 und die Schale einem Andesin (Ab 60 An 40) an. Die 
Plagioklaseinsprenglinge erscheinen in den meisten dieser Ge- 
steine nur vereinzelt in diinnen bis 1 cm groBen Tafeln. Selten 
sind sie sehr zahlreich und dann meist nur klein. Dann grup- 
pieren sie sich gern zu kleinen Haufchen. 

Hinsprenglinge von Titanaugit und von Olivin begleiten 
stets den Plagioklas; seltener erscheint neben ihnen auch basal- 
tische Hornblende, die dann meist magmatischen Zerfall zeigt. 
Der Olivin ist nur in den Typen, die den Feldspatbasalten 
nahestehen, in etwas gréferer Menge vorhanden. 

Die Grundmasse dieser Gesteine besteht wesentlich aus 
Plagioklasleistchen, Titanaugit in kleinen Kérnchen oder kurzen 
Saulchen, Olivin in wechselnder Menge, Titaneisen oder Mag- 
netit und farblosem Glas, das hiufig durch Erzstaub und Mikro- 
lithe von gefirbten Gemengteilen getriibt erscheint. In geringer 
Menge findet sich als Zwickelklemmungsmasse zwischen den 
Feldspatchen der Grundmasse ein niedrig lichtbrechendes, schwach 
doppelbrechendes, farbloses Mineral, das als Nephelin gedeutet 
wurde. An seine Stelle treten oft Analcim oder wirrfaserige 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 32 
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Neben dem Plagioklas erscheint 
spirlich auch ein niedrig lichtbrechender Feldspat, der als Ortho- 
klas gedeutet wurde. 
sich gern an das Hrz ansetzen, 

aber meist nur in sehr geringer Menge vorhanden. 
den Feldspatbasalten mehr genaherten Typen scheint er ganz 
zu fehlen. 

Auch Biotit in winzigen Blattchen, die 
ist in manchen dieser Gesteine, 

In den 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Analysen einer 
Rethe von basaltoiden Trachydoleriten von Madeira angefihrt. 

__ te [ie a I@®. | Il @ |) 1 @) |e ae 

Si0, 46,44 | 4608 | 4486 | 4440 | 43,85 
EO; 2.90 2°73 2.59 277 2°53 
Al,O, 16.30. | 17.39. |. 1618 “| age 12, 94 
Fe,0, 432 | 10,95 792 | 5,90 2°70 
FeO 7.07 2°56 7.10 7,81 | 10,51 
MnO — 
Cao: 10,08 8,87 9.95 9.99 9.49 
MgO 4.92 2 66 5.34 7,23 | 11.90 
K,0 1.44 1.38 1139 119 1,06 
Na,O 3,82 3.72 3°78 2 83 2°49 
HO 1:40 2/37 0,85 2'15 1,69 
0) a 
S. 0,08 0,02 0,06 0,04 0,05 
P.O, cael wOe2 a eet 0.92 0,77 0.61 

100,04 | 9984 | 10017 | 99,71 | 99,75 
Spez.Gew. | 2.906} 2,809 | 2939] 2931 | 3,006 

Molekularprozentzahlen. 

| I (f) | I @ | tay wee | V () 

Si0, 51,15, | 52,88 | 49,18 | 48,66 | 45,95 
TiO, 9'39 235 2/08 2:97 1,99 
Al,O, {056.41 41,749. | 095.0) 4 aoe 7,97, 
FeO 1048 | 1187 .| 1948 | 1140 |Jesen 
C20 10,84 | 10,90 | 10,69: | dicey nan 
MgO Gites Seas g78 | 11.89) al ieeo 
oe 1.02 1.01 0.97 0,83 0,71 
NaOne 406 413 401 3:00, | 246 
P.O, 0.38 0.54 0,42 0.36 0.27 

| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 

Die Osannschen Konstanten geben: 
I (f) s 53,99; A 5,08; C 5,48; F 24,99, 2299¢31f14 n 80 
Il (g) s B77; A 514 C660; F 90.75. a82c4 £128n 80 

Ill (h) s 51,68: A 4.98; C 5.45, F 9745. a26¢29f 145 n 80 
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IV (k) s 51,29: A 3,83,;C 6.09,;F 28,85. a2 ¢31f1490 79 
V () s 48,21; A 3,17; C 4,80.;F 35,84. a14¢ 22f164n 81 

I Dunkelgrauer, etwas gefleckter,: dichter Trachydolerit ohne 
erkennbare Einsprenglinge. Zwischen Punta do Sol und Maddalena do 
Mar. A. Eyme anal. Gaceu a. a. O., 5S. 428. 

Il Braunlichgrauer, sehr feinkérniger Trachydolerit mit sehr 
- kleinen Einsprenglingen von Plagioklas, Augit und Olivin. Pico Ser- 
rado (Serradoprofil Nr. 6). A. Eye anal. Ebenda S. 428. 

Ill Dunkelblaulichgrauer, sehr feinkérniger Trachydolerit mit 
sparlichen, sehr kleinen Einsprenglingen von Plagioklas, Olivin und 
Augit, hornblendefihrend. Pico Serrado (Serradoprofil Nr. 12). C. Kxtss 
anal. Ebenda 3. 428. 

IV Dunkelgrauer, dichter Trachydolerit mit kleinen Hinspreng- 
lingen von Olivin. Lombo grande, ganz oben im Curral. C. Kriss 
anal. Ebenda S. 428. 

V Donkelgrauer Trachydolerit (Typus Essexitporphyrit). Ribeira 
de Massapez. C. Kutss anal. Ebenda 8. 429. 

Von den angefiihrten Analysen wurde I yon mir, die 
iibrigen yon C. GAGEL ausgewahlt. Analyse V ist von einem 
Gestein angefertigt, das sich durch seinen héheren Gehalt an 
Olivin und iiberhaupt an gefairbten Gemengteilen charakteri- 
siert und also ein Ubergangsglied zu den Feldspatbasalten dar- 
stellt; dementsprechend ist in diesem Gestein auch der Ge- 
halt an CaO und besonders an MgO hoher als in den anderen. 

Vergleich mit einem Gestein des Habichtswaldes. 

I Il 

SiO, 46,44 47.6% 
TiO, 2,90 2,56 
[SL 6 Se ean ae 16,30 14,83 
FeO 4.82 5.01 
FeO . 7,07 6,34 
MnO — 0,08 
CaO . 10.03 9.31 
MoO 4,92 5,50 
K,O 1,44 OT 
Na,O 3,82 3,49 
H,O 1.40 185 
SO, — 0.05 
Sees 0,08 _ 
CL; — 0,15 
lial QS 0.82 0,20 
x. — 0.66 
OLe — 0,83 

100,04 | 100,16 
Spez. Gew. 2,906 | 2.9936 

Glih- 
verlust 0,40 

52* 
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Analysen von Trachydoleriten 

| cages oe Leah IV 

SiQ, (a-) aa 53,18 54,15 50,27 47,50 
TiQ,:.28: eee 1,52 0,69 1,90 3,02 
Zr O30 ese eae —- = — = 
Al, Os) os See eee 17,65 19,30 18,91 17,57 
Fe,O swiss ee ee 5,52 3,61 4,08 7,24 
HeO wiyot) eae ae 3,50 3,54 5,35 5,08 
MniQ > Ss 2oe tee Spur 0,12 — — 
CaO. 203 oe haere 5,33 8,00 5,94 6,19 
MeO): -cose cg Gree ee es 2.22 2,75 2,04 3,31 
KO ee Been ae mean 3,04 ale 3,34 8,28 
NasO) 0 eee a cote bes 5,64 BI) 5,19 3,60 
BO 2055 eile eee 1,62 1,24 2,15 1,70 
PLO rae pois oe eee 0,57 0,45 0,80 — 
NO. 2. Teles oo eee 0,06 — Spur = 
Se Pe iri ery eG A 0,06 — 0,10 — 
OO. OMiteamienes tenis cman a LS -- — — 0,68 
CaaPsO sera OP a. 7. eae — = -— 1,00 
Oo ti. dae ence Mea — = = — 

100,79 100,07 100,17 
Spez. Gew. 2,667 : ~ 2,684 

*) Die Zirkonerde wurde geschatztnach der Farbung mit Wasserstoffsuperoxyd. 

I') Basaltoider Trachydolerit (Typus Essexitporphyrit). Vulkan 
Loo Malassin, Deutschostafrika. C. Kutss anal. 

IL Trachydolerit (Shoshonit). Skyring Water, Nordufer, am Fub 
des Cerro Pinto. G. Nystom anal. P. D. Quensen, a. a. O. 5S. 100. 

III') Basaltoider Trachydolerit (Typus Essexitporphyrit). Garanga- 
Kessel am Kibo, Kilimandscharo. C. Kutss anal. 

IV Essexitporphyrit (Labradorporphyrit). Hucken, Gran, Nor- 
wegen. L. Scumenck anal. W.C. Brocer. Basic. Erupt. Rocks of Gran. 
Q. J. Geol. Soc. 1894, Nr. 197, S. 33. 

Ahnliche Gesteine beschreibt K. ScntossmacnEr?) vom 
Habichtswald bei Kassel als basaltoide Trachydolerite. Is 
sind schwarzliche dichte Gesteine mit LHinsprenglingen von 
Olivin und Augit, in dem haufig ein Kern von Aegyrinaugit 
eingeschlossen ist. Sie sind vergesellschaftet mit shonkinitischen 
Trachydoleriten, die man friiher fiir Nephelinbasalte gehalten 
hat, mit Doleriten, Feldspatbasalten und Limburgiten. In der 
Tabelle auf S. 499 ist die Analyse (II) eines basaltoiden 
Trachydolerits vom Hirzstein bei Kassel, die ScHLOSSMACHER 

1) Bisher noch nicht verdffentlichte Analysen. 
*) K. Scnnossmacner: Die Eruptivgesteine des Habichtswaldes bei 

Kassel und seiner Vorberge. N. Jahrb. f. Min. Beil.-Bd. XXXI, 1911, 
S. 664. 
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yom Typus der Essexitporphyrite Bréggers 

Bi: | VI VIL Vill IX 

48,11 48 AT 44.25 43,85 46,95 
2,50 2,23 3,65 2,53 1,58 
0,27 — — os — 

16,41 15,31 16,27 12,94 17,05 
8,96 6,69 1,50 2,70 3,61 
2,60 6.36 10,30 10,51 9,53 
0,02 Spur - — 0,03 
7,96 8.14 10,14 9.49 7,04 
3,03 3,60 6.51 11,90 (ei 
2.55 1,67 1,98 1,06 0,82 
3,76 4,49 5,24 2.42 3,42 
3,10 1.65 2.40 1,69 2.05 
0,64 0,52 0,63 0,61 0.63 
0,27 Spur os -—~ — 
_ 0,14 — 0,05 —- 
J 3 aS | =n a2 

a 0,26 —_ me 0,80 

100,18 99,53 100,87 99,75 100.62 
2,789 2.886 3,006 

V+) Basaltoider Trachydolerit (Typ. Essexitporphyrit). Mawensi, 
Kilimandscharo. C. Kitss anal. 

VI‘) Basaltoider Trachydolerit (Typ. Essexitporphyrit). Oldonyo 
Sambu, Deutsch-Ostafrika. A. Eywe anal. 

VU Plagioklas-Basalt. Vallee de Papenoo, Tahiti. M. Prsast 
anal, A. Lacror a. a. O. 8. 117. 

VIII Basaltoider Trachydolerit { (Typus Essexitporphyrit). Ribeira 
de Massapez. C. Kutss anal. C. Eon a. a. O. 5. 429 

IX Essexitporphyrit (Ganggestein). Cerro Donoso, NO-Seite, Pata-_ 
gonien. N. Sanstsonm anal. P. D. Quensen a. a. O.S. 93. 

erwahnt, mit der (1) des Trachydolerits zwischen Punta do 
Sol und Maddalena do Mar auf Madeira zusammengestellt. 

Die durch die Fihrung zahlreicher, meist diinntafeliger 
Plagioklaseinsprenglinge gekennzeichneten basaltoiden Trachy- 
dolerite, die dem Typus der norwegischen Essexitporphyrite 
entsprechen, finden sich, wie schon erwahnt, verhiltnismaBig 
selten auf Madeira. Derartige Gesteine sind dagegen in den 
jungvulkanischen Gebieten Deutschostafrikas, besonders am 
Kilimandscharo?) und in den Gebieten des gro8en ostafrika- 

1) Bisher noch nicht veréffentlichte Analysen. 
*) L. Fixcks: Die am Westkibo gesammelten Gesteine. In 

Fritz Jager: Forschungen in den Hochregionen des Kilimandscharo. 
Mitteilungen aus d. d. Schutzgebieten XXIL, “Ba. II, 8. 196. 
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Analysen yon Trachydoleriten 

I ul Ur i 

——___ nn (Gate ene, 

SO} 6.brg See 53,18 54,15 50,27 
ROWSE ees 1.52 0.69 190 He 
VOM) o op owas — = ae Zl 

NOS A ob o BS os 5 17,65 19,30 18,91 157 

FeO; - 2. 2 2 2 eee 5,52 3,61 4,08 194 

INO) so 0 oo OO 6.000 3,50 3,54 5,35 5.08 

WhO) 560 90000 9 Spur 0,12 as wi 

(HO) 5 6 a ob ooo O90 5,33 8,00 5,94 619 

ME Opes hacia Re: 2,99 275 2104 331 
TeOwiiheci cata ies: 3,04 3,19 3,34 308 
REO) Mia'guans-0yoroaclo 5,64 3,75 5.19 360 

TAYOW ss ietapretee stares 1,62 1,24 2415 170 

PLO ree eee 0,57 0,45 0,80 a 

SORRY atc ene 0,06 ae Shin = 
Cee Seren eh thy 0 0,06 = 0,10 S 

GHG); 6 os bh BA 6 Oo —_ == ae 0,68 

GIO} cao o-o mao - = = 100 

COMMER Sata oe bt 

99,91 100,79 100,07 100,17 

Spez. Gew. 2,667 2 2,684 

*) Die Zirkonerde wurde geschatztnach der Farbung mit Wasserstoffsuperoxyd, 

I) Basaltoider Trachydolerit (Typus Essexitporphyrit), Vulkan 
Loo Malassin, Deutschostafrika. C. Kriss anal. 

Il Tracbydolerit (Shoshonit). Skyring Water, Nordufer, am Pub 
des Cerro Pinto. G. Nyniom anal, P. D. Quenser, a. a. O. 5. 100. 

II) Basaltoider Trachydolerit (Typus Essexitporphyrit). Garanga- 
Kessel am Kibo, Kilimandscharo. C. Kutss anal. 

IV Essexitporphyrit (Labradorporphyrit). Hucken, Gran, Nor- 
wegen. L. Scuwenck anal. W. C. Brocer. Basic. Erupt. Rocks of Gran. 
Q. J. Geol. Soc. 1894, Nv. 197, S. 33. 

Ahnliche Gesteine beschreibt K. ScntossmMAcner?) yom 

Habichtswald bei Kassel als basaltoide Trachydolerite. Ds 
sind schwirzliche dichte Gesteine mit Hinsprenglingen yon 
Olivin und Augit, in dem hiufig ein Kern von Aegyrinaugit 
eingeschlossen ist. Sie sind yergesellschaftet mit shonkinitischen 
Trachydoleriten, die man friiher fiir Nephelinbasalte gehalten 
hat, mit Doleriten, Feldspatbasalten und Limburgiten. In der 

Tabelle auf S. 499 ist die Analyse (II) eines basaltoiden 
Trachydolerits yom Hirzstein bei Kassel, die ScuLossmAcupr 

1) Bisher noch nicht verdffentlichte Analysen, = 
*) K. Scmtossmacner: Die Eruptiygesteine des Habichtswaldes bet 

Kassel und seiner Vorberge. N. Jahrb. f. Min. Beil-Bd. XXXI, 1911, 
S. 664. 

yom Typus 
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der Essexitporphyrite Bréggers 

a ea vil VATT | 

48,11 48,47 Bane 43,85 46,95 
3150 2,23 3,60 253 1,58 

oa 15,31 16,27 12.94 17,05 
8196 6,69 1,50 2,70 3.61 
9/60 6,36 10,30 10,51 9,53 

2 Spur — — 0,03 
oe 8,14 10,14 9.49 7,04 
303 3,60 6,51 11,90 (abl 
2.55 1,67 1,98 1,06 0,82 
3,76 4,49 | 3,24 2,42 3,42 

3,10 1,65 2,40 1,69 2.05 
0,64 0,52 0,63 0,61 0,63 
0,27 Spur = = = 
aS 0,14 — 0,05 | = 

i 0,26 = = 0,80 
100,18 99,53 100,87 99,75 100,62 

9,789 2,886 3,006 

V!) Basaltoider Trachydolerit (Typ. Essexitporphyrit). Mawensi, 
Kilimandscharo. C. Kriss anal. 

VI) Basaltoider Trachydolerit (Typ. Essexitporphyrit), Oldonyo 
Sambu, Deutsch-Ostafrika. A. Eywr anal. 

VIL Plagioklas-Basalt, Vallée de Papenoo, Tahiti. M. Prsayr 
anal, A. Lacroix a, a, O. S, 117. 

VIII Basaltoider Trachydolerit (Typus Essexitporphyrit). Ribeira 
de Massapez. C. Kuiiss anal. C. Gacer, a, a. 0, 8. 429. 

IX EBssexitporphyrit (Ganggestein). Cerro Donoso, NO-Seite, Pata- 
gonien, N. Sanzuonum anal. P. D. Quensen a. a. 0.8. 93. 

erwihnt, mit der (I) des Trachydolerits zwischen Punta do 

Sol und Maddalena do Mar auf Madeira zusammengestellt. 
Die durch die Pithrung zahlreicher, meist dimntafeliger 

Plagioklaseinsprenglinge gekennzeichneten basaltoiden Trachy- 
dolerite, die dem Typus der norwegischen Hssexitporphyrite 
entsprechen, finden sich, wie schon erwibnt, verhiiltnismaBig 

selten auf Madeira. Derartige Gesteine sind dagegen in den 
jungvulkanischen Gebieten Deutschostafrikas, besonders am 
KGlimandscharo?) und in den Gebieten des grofen ostafrila- 

*) Bisher noch nicht yerdffentlichte Analysen. 
2) L. Fixcku: Die am Westkibo gesammelten Gesteine. In 

Prev JkGer: Porschungen in den Hochregionen des Kilimandscharo. 

Mitteilungen aus d. d. Schutzgebieten XXII, Bd. If, 5. 196. 
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nischen Grabens'), weit verbreitet. Nach den Beschreibungen, 
die Lacrorx?) von den basaltischen Gesteinen von Tahiti gibt, 
ist dieser Typus neben olivinreichen Basalten auch dort ver- 
treten. Auch P. D. QurensEL?) beschreibt solche Gesteine aus 

der patagonischen Cordillera. 
Wie aus den in der vorstehenden Tabelle angefiihrten 

Analysen ersichtlich ist, finden sich unter diesen Gesteinen, 
die im Habitus unter sich groBe Ahnlichkeit besitzen, chemisch 
recht verschiedenartig zusammengesetzte Gesteine, die eine 
fortlaufende Reihe von verhaltnismaBSig alkalireichen bis zu recht 
alkaliarmen Gliedern bilden. Mit der Abnahme der Alkalien 
zeigt sich eine langsame Zunahme des Wertes fiir CaO. Ent- 
sprechend dem héheren Gehalt an gefarbten Gemengteilen und 
an Erz in den alkaliarmeren Gliedern steigen in ihnen die 
Werte fiir Fe,0,, FeO und MgO; und der Tonerdegehalt wird 
niedriger. 

Hornblendebasalt. 

Den basaltoiden Trachydoleriten schlieBen sich Gesteine 
an, die in ihrer chemischen Zusammensetzung schon mehr den 
Feldspatbasalten sich nihern, die aber durch haufigere Fihrung 
von Hornblende unter den intratellurischen Ausscheidungen 
sich als besonderer Typus unterscheiden lassen. Es sind 
typische Hornblendebasalte, die in einer dunkelgrauen fein- 
kérnigen Grundmasse grifere Hinsprenglinge von teilweise 
resorbierter basaltischer Hornblende neben kleinerén yon 
schwarzem Titanaugit und von gelbgriinem Olivin fihren. 
Derartige Gesteine lagen mir vom Ostabhang der Ribeira frio 
und aus der Gegend bei Faydo d’areia und Paso d’areia vor. 
Das letztere Gestein fiihrt neben den Eimsprenglingen von 
Hornblende, Augit und Olivin auch vereinzelte etwas gréBere 
Tafeln von glasig frischem Plagioklas, die einen Durchmesser 
von etwa 8—10 mm erreichen. 

Die Plagioklaseinsprenglinge zeigen zonaren Bau. In 
einem Schnitt, der parallel M getroffen war, wurde im Kern 
eine Ausléschungsschiefe von — 27°, in der duBersten Schale 
+ 4° und in einer Zwischenzone — 15° 80' gemessen. Nach 

') L. Frycxn: Die von F. JAcrr in Deutsch-Ostafrika gesammelten 
Gesteine. In Frirz JAcer: Das Hochland der Riesenkrater. Mitt. aus 
d. d. Schutzgebieten, Erginzungsheft 4, 1910, S. 71 bis 85. 

2) A Lacrorx: Les Roches alcalines de Tahiti. Bull. de la Soc. 
Geol, de France. Série 4 Bd. 10, 1910, S. 116. 

3) P. D. Quenset: Geologisch - petrographische Studien in der 
pe cseniedes Cordillera. Bull. of the Geol. Inst. of Upsala 1911, 

= alOP We She); 
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diesen Werten bestehen die Kerne dieser Feldspate aus kalk- 
reichem Labrador (Ab 30 An 70), die Zwischenzone aus natron- 
reichem Labrador (Ab 50 An 50) und die AauBere Schale aus 
Oligoklas (Ab 75 An 25).. 

Die Hornblende zeigt stets den charakteristischen teil- 
weisen magmatischen Zerfall; es ist eime braune basaltische 
Hornblende. Die Resorptionsriinder bestehen aus reichlichem 
Magnetit, Pyroxenkrystallchen, etwas Olvin und Titaneisen 
sowie Rhoénit, der aber auch fehlen kann. 

Der Augit und der Olivin zeigen dieselben Eigenschaften 
wie in den basaltoiden Trachydoleriten. 

Das Gefiige der Grundmasse ist bald mehr intersertal, 
bald mehr fluidal, je nach der Anordnung der Feldspatleistchen. 
Als Zwischenklemmungsmasse findet sich in diesen Gesteinen 
ein schwach lichtbrechendes und schwach doppelbrechendes 
Mineral, das als Nephelin zu deuten ist, oder etwas Analcim, 
der wohl aus Nephelin hervorgegangen sein diirfte. Als farbiger 
Grundmassegemengteil beteiligt sich in reichlicher Menge Augit 
in klemen K6rnchen und Siulchen. Neben ihm findet sich 
besonders in dem Gestein aus der Ribeira frio in verhiltnis- 
mafig reichlicher Menge Biotit in winzigen Tafelchen. AufSer- 
dem enthalt die Grundmasse dieser Gesteine reichlich Magnetit 
in winzigen Kérnchen und Oktaederchen, etwas Titaneisen- 
glimmer und Apatit in langen Nadelchen. 

Durch den besonders dem Gestein der Ribeira frio eigenen, 
etwas reichlicheren Gehalt an Nephelin zeigen diese Hornblende- 
basalte nahe Beziebungen zu Nephelinbasaniten. Higentliche 
Nephelinbasanite scheinen aber auf Madeira ebenso wie. die 
Nephelinbasalte zu fehlen. Gacen (a. a. O., S. 424) erwihnt bei 
Besprechung der Trachydolerite als ,Hssexitmelaphyre* be- 
zeichnete Gesteine, in denen er Nephelin neben Hinsprenglingen 
von Augit, Olivin und Plagioklas beobachtet hat. in 
derartiges Gestein fand er an der Penha d’Aguia. Dieses 
Gestein enthalt nach GAGELs Angaben in einer briunlichgrauen 
Grundmasse 2—3 mm grofe Linsprenglinge von Nephelin, 
etwas zersetzten Olivin und vereinzelte schwarze Augite. Ich 
habe derartige Gesteine, die man wohl als Nephelinbasanite 
bezeichnen kénnte, unter dem von mir untersuchten Material 
nicht gesehen. Gelegentlich kommen allerdings in Trachy- 
doleriten Nephelineinsprenglinge, aber nur vereinzelt vor. 
Solche Nephelinbasanite mit z. T. recht groBen Nephelinein- 
sprenglingen kenne ich aus dem Kilimandscharogebiet, wo sie 

an der Schirakette mit basaltoiden Trachydoleriten und 
Nephelinit zusammen erscheinen. 



504 

Dolerite. 

Wie in den meisten Gebieten, in denen essexitische Ergub- 
gesteine verbreitet sind, treten auch auf Madeira in Gesellschaft 

mit den Trachydoleriten und Basalten doleritische Gesteine 
auf. K. v. Frivsca') macht tiber den innigen Verband des 
Dolerits mit dem Basalt vom Lombo dos Portaes im Curral 
eingehendere Angaben. Lr sagt: ,Dort geht ein sehr labradorit- 
reicher, feinkérniger Anamesit, aus Labrador, Augit, zahlreichem 
Olivin und Magnetit gemengt, unter fast vélligem Zuriicktreten 
des Olivins iiber in einen porédsen, grobkérnigen Dolerit aus 
vorherrschendem Labradorit mit Augit und Magenetit. Die 
Grenzen sind zwar an beiden Gesteinen ziemlich scharf, und 
hieraus, wie aus der petrographischen Verschiedenheit, méchte 
man die kérnigen Partien fiir Kinschlisse halten. Sieht man 
jedoch feinere Verzweigungen derselben sich oft weit fortziehen © 
im dichten Gestein und iiberhaupt ihre Verteilung im anstehenden 
Fels, so kann man nur noch an Ausscheidungen denken.* 
K. v. Frirsca betont hier ausdriicklich, daB der Dolerit des 
Lombo dos Portaes feldspatreich und olivinarm ist. Es handelt 
sich also hier um Gesteine, die sich von den olivinreichen 
Basalten Madeiras nicht nur durch die Struktur, sondern auch 
in ihrer mineralogischen und wohl auch chemischen Zusammen- 
setzung nicht unwesentlich unterscheiden. Leider liegen 
Analysen von solchen Doleriten Madeiras nicht vor. 

In den von mir untersuchten Doleriten aus der Sammlung 
des Herrn v. Frirscn tritt der Olivin als Gemengteil zwar 
makroskopisch nicht hervor. Er ist aber stets als wesentlicher 
Gemengteil vorhanden, wenn auch nicht so reichlich wie in 
den Basalten. Die Gemengteile dieser Gesteine sind im 
wesentlichen dieselben wie in den basaltoiden Trachydoleriten 
und in den Feldspatbasalten. Manche dieser Gesteine scheinen 
durch einen kleinen Gehalt an Zeolithen, die aus Nephelin 
hervorgegangen zu sein scheinen, und von Biotit mehr den 
Trachydoleriten nahezustehen. Derartige doleritische Ge- 
steine, die zu basaltoiden Trachydoleriten gehéren, beschreibt 
K. ScuHLossMACHER?) vom Habichtswald bei Kassel. 

Feldspatbasalt. 

Die Feldspatbasalte, die als Ergu8formen der KHssexit- 
diabase von mir auch als Essexitbasalte bezeichnet wurden, 

") K. v. Frrrscu, Notizen iber geologische Verhaltnisse im Hegau. 
N. Jahrb. f. Min. 1865, S. 655. 

?) K. Scutossmacner a. a. O., S. 661. 
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sind dunkelgraue bis schwarzliche Gesteine, die in einer fein- 
kérnigen bis dichten Grundmasse zahlreiche Hinsprenglinge 
von Olivin fiihren. Neben dem Olivin erscheint in manchen 
dieser Gesteine auch Augit in einer Alteren Generation, der 
aber meist gegen den Olivin an Menge -stark zuriicktritt. 
Derartige olivinreiche Feldspatbasalte sind auch in anderen 
verwandten Hruptivgebieten mit Phonolithen, Trachydoleriten, 
Tephriten und Nephelinbasalten vergesellschaftet, so im 
Béhmischen Mittelgebirge, in der Rhén und anderen deutschen 
Gebieten und in Deutschostafrika. 

Manche dieser basaltischen Gesteine fiihren oft in reichlicher 
Menge gridSere Hinsprenglinge von schwarzem Augit neben 
solechen von Olivin. Ich habe diese Gesteine mit den [ssexit- 
melaphyren BrOccERs aus dem Kristianiagebiet verglichen, und 
GAGEL erwahnt diese Gesteine daher vielfach unter diesem 
Namen. Ks ist natiirlich nicht angingig, daS ein jung- 
vulkanisches basaltisches Gestein als Melaphyr  bezeichnet 
wird. Ich habe mit dem Hinweis auf die Hssexitmelaphyre 
lediglich den Typus dieser Gesteine kennzeichnen wollen. 

Die basaltischen Gesteine treten auf Madeira, wie auch 
GAGEL hervorhebt, in Wechsellagerung mit den Trachydoleriten 
tiber die ganze Insel verbreitet auf. Nach ihrer mineralogischen 
Zusammiensetzung sind diese Gesteine recht einférmig. Sie 
bestehen im wesentlichen aus kalkreichen Plagioklasen, Titan- 
augit, Olivin, Magneteisen oder seltener Titaneisen und einer 
meist farblosen Glasbasis. Ganz untergeordnet tritt zu diesen 
Gemengteilen auch bisweilen etwas Nephelin, der dann 
die Mesostasis zwischen den Plagioklasleistchen bildet. Der 
Nephelin ist aber meist unter Neubildung von zeolithischen 
Mineralien zersestzt. Wie die basaltoiden Trachydolerite 
enthalten auch die Feldspaltbasalte selten in sehr geringer 
Menge winzige Biotitblattchen. Meist aber fehlt der Biotit') 
diesen Gesteinen ganz. 

In der nachstehenden Tabelle sind die Analysen von 
11 basaltischen Gesteinen von Madeira angefiihrt, die alle in 
die Reihe der olivinreichen Feldspatbasalte gehdren. Die 
Analysen I bis IV enthalten etwas weniger Magnesia und die 
Analysen I und II wenig héhere Werte fiir die Alkalien als 
die tibrigen. Das Gestein der Analyse IV (Serradoprofil Nr. 1) 

1) Nach Gacen (a. a. O. S. 447) ist der Biotit in den ErguBgesteinen 
Madeiras nur auBerst selten zu beobachten. Dies trifft allerdings fiir 
die basaltoiden Gesteine zu. Fiir einen groBen Teil der Trachydolerite 
ist aber gerade das Vorhandensein von primarem Biotit in wechselnder 
Menge charakteristisch. 



I) | Im | M@ | WO 
SiO, ee 42,71 4240 | 42.39 | 41,96 
TO, ea * 338 3,68 2.61 
Al,0, 305) 2a ee 14,62 1419 | 15.77 | 15,85 
Fes 3.5. eee 3.19 6.14 5,89 
FeO <i oe ee ae 9.34 7,69 8.66 
Min he eae eet ere ee — — — 
CaO. Se ras 10,68 11,08 9,40 
MoO - ich WOM Me ais Riga miter 8.91 9.02 7,44 
KO: Sager eae ae 1,55 1,43 1,24 
NasO (ice cae aia, ot eee = aiet 2'50 2°05 
LOAF eat 0a 1,55 AoT Sy) 

permite entices in DAR Sie ch 0,09 0,06 Spur 
PO Oe ae eee ee 0,74 0,67 0,78 

99,90 100,23 99,78 100,03 
Spez. Gew 3,027 3,033 2,967 

| Ho) | Te) | m@) | Ive 

SiO, | 45,88 45,38 47,31 
TiOee oe dio 72 2.95 2.19 
MLOn 5 ee ae 892. | 10,36 
FeO -| 10,88 bea 12.99 
Cad -| 12.99 12.70 11,24 
MgO ; 14,35 14,46 12,46 
KO) | 2 | a0 0,97, 0,88 
Na,O . aos 2.59 2.91 
P,0; || 088 0.30. 0,36 | 

100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 

Die Osannschen Konstanten geben: 

(o) s48,94; A4,29-; C495: F32.57.. a2. ¢ 2 iio Genes 
Il(p) 848,58; A356.; C536; F33,57. a1.5 c25 £16. n7.0 

IiI(q) s49,86; A309; C727; F 29,42. al.5 cate oem 
IV @) s 48,47; A3,02; C727;  F 3095: a ib cSaeiblomuaies 
V(n) s 49,02,; A3,96,; C5,61,; F 33,21. 

I (0) Feldspatbasalt, Bocca dos Corregos 

a 1.5 '¢ 2:0 4la:e eae 

oben im Curral unter 
dem Absturz der Rocha alta. A. Eyme anal. C. Gace a.a.0O., S. 429. 

halb 
II (p) Feldspatbasalt, Gran Curral, ganz 
Nossa Senhora. A. Eyme anal. Ebenda 

III (q) Feldspatbasalt, bei der Chapanna 

tief im Grunde unter- 
S. 429. 

(NO Funchal) zwischen 
850 bis 1000 m Meereshéhe gesammelt. A.Eyme anal. Ebenda S. 429. 

Eira 
1V (t) Feldspatbasalt (wohl propylitisier 
di Serrado (Serradoprofil Nr. 1). A. Eym 

t), ganz oben auf der 
Ebenda S. 429. E anal. 

V (a) Feldspatbasalt, Ribeira frio. A. Eyme anal. Ebenda 8S. 429 

2,16 

7,64 
7,24 

9.54 
8,45 
1,17 
2.05 
3,07 
0,02 
0,88 

2,902 

46,28 

10,29 
12,97 
11,27 
13,98 
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V (n) VI (m) VIL @) VIII (s) 1X (r) X (v) XI (u) 

43,30 43,79 44.50 42,19 42.37 41,43 41,72 
2,83 2,82 2.61 3,15, 3,21 2,67 3,41 

14,07 1S 083 13,85 13,80 13,29 13,18 11,47 
5,53 3,30 3,47 5,52 5). (9) 6,95 4,04 
17 10,20 9,02 8,87 10,24 7,31 10,58 

10,87 10,54 10,06 11,39 1017 10,74 | 10,82 
9,62 9,46 11,00 8,55 10,76 11,91 12,55 
1,12 LD 0,92 1,21 LE 0,93 p22 
2,41 Oia iO) 2.50 2.94 1,60 2,28 
2,52 1,66 0,71 eo 0,56 2,15 1,11 
0,10 0,04 0,07 0,12 0,09 0,05 0,04 
0,65 0,67 0,84 0,72 OL 7 0,66 0,66 

100,19 100,24 99,75 | 99,85 100,16 99,65 99,90 
2,997 3,022 3,034 | 3,010 3,098 3,043 3,079 

V(n) VI(m) VITq) VIII(s) | IX() X (v) XI (a) 

46,45 46,49 46.57 45,50 44.18 43,94 43,21 
2,28 2,25 2,05 2,55 2,51 2,13 2,65 
8,88 8,58 8,52; 8,75 8,16 8,22 6,98; 

10,85 ETAL 10,59 12.44 11,86 11,99 WA 
12,49 11,98. 41,28 13,16 12,48 12 12,00; 
15,49 15,06 17,26 13,83 16,82 18,95 19,50 
0,76 0,84 0,61, 0,83 Ones 0,63 0,80; 
2,50. DS: 2,74 2,62 2,96, 1,64 2,28. 
0,29, 0,30 0,37 0,32 0,25 0,29 0,29 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

NaliGmes 4904) A 362.) © 4.95.- 1 33805 aliic2a flo 176 
WAIN SAS IOs Aa 3b Can W3a96) va l.6 62:4 116. n 3.2 
Nai s4ea77 A 34a © 5.30;"0 P3413. alo ¢25 {15.9 n 0.6 
IX(r) s 46,94; A374: C442; F36,74. a1.7 620163 n7.9 
MG estoaoe A Sol Oo.9o Hatl0y al ic 2:6 £164 niv.2 
“len SAGs AN EOSe (Bene It aes, idle) Gailey shalt vam ee: 

VI (m) Feldspatbasalt, Rabacal. A.Eyme anal. Ebenda S. 429. 

Wege nach Sao Vicente. C. Kutss anal. 

A. Eye anal. 

VII (i) Feldspatbasalt (Typ. Essexitmelaphyr), Punta Delgado am 
Ebenda S. 428. 

VIII (s) Feldspatbasalt, Canical. A. Eyme anal. Ebenda S. 429. 
5 IX (r) Feldspatbasalt, Canical (Bachgerélle), A. Eyme anal. Ebenda 

. 429 
: x (v) Feldspaltbasalt, oberhalb Calheta. A. Eyme anal. Kbenda 

. 429 
<a (u) Feldspatbasalt, oben am Pico Serrado (Serradoprofil Nr. 2). 

Ebenda S. 429. 





T(0) W(p) | lq) | Iq 

On 6.6 ooo 9 Gd .o 610 Ono 42,71 42.40 42.39 

IHG, a.-o! eracea seh ae eee 3/38 368 | 961 | oy 
NUWO5 6 0-0. 0 0-0 Oe 96b) G9 14,62 14,19 15,77 1583 

NZ, poo GoGo 0050 4 3,12 6,14 5,89 764 

EO) G6, 0 oo re, cent o inact a Hee 9,34 7,69 8.66 isl 

1 10) Sowecebeise tec cies CematG = = aaa a 

(CIXO) git ee eden metene Gs oes 10.68 11,08 9,40 954 

MEO) 5 ob a 0 0-9 O90 Oo DO 8,91 9,02 744 845 

IO) 5 6 SH oo oo se oS O8 1,55 1,43 1,24 lin 

INO) go 450 o 0.0 916 6 Ooo 3,11 2:50 2.05 205 

BEOa» S96 6 g04 Horo GS 1,55 1,37 3,55 307 

Soa. o:-d).Ge0" 6 aM avomade ars 0,09 0,06 Spur 00) 

120); 5 0 6 5 gF0 0G Oo 6d8e 0,74 0,67 0,78 0,88 

99,90 100,23 99,78 | 100,03 
Spez. Gew. 3,027 3,033, 2,967 2.902 
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——— ae 5 1 = > = 2 = 

va) | YI (m) VII (i) | VIIL(s) | I1X(@) X(v) XI (a) 
eee eee ee ee 

7330 43,79 44,50 42,19 42.37 41,43 41,72 
2.83 2,82 2,61 3,15 3,21 2,67 3,41 
107 13,73 13,85 13,80 13,29 13,18 11,47 
A 3.37 347 5,52 3,79 6,95 4,04 
7M 10,20 9,02 8,87 10,24 7,31 10,58 

1087 10,54 10,06 11,39 11,17 10,74 10,82 
9,62 9,46 11,00 8,55 10,76 11,91 12,55 
112 1.25 0,92 1,21 1,17 0,93 1,22 
OM 271 2,70 2.50 2.94 1,60 2.28 
952 1,66 0,71 1,91 0,56 2.15 111 
0,10 0,04 0,07 0,12 0,09 0,05 | 0,04 
0.65 0,67 0,84 0,72 0.57 0,66 0,66 

400,19 | 100,24 99,75 99,85 | 100,16 99,65 99,90 
2.997 3,022 | 3,034 3,010 3,098 3,043 3,079 

| I(0) II (p) TIl(q) | IV) 

Rates = are | rd ose8 45,33 47,31 | 46.98 
fates ta ie 2,72 2,95 219 178 

ier a aes at 9,24, 8,92, 10,36 | 10.29 
. oo a || DOE 11,77 12,99 | 1297 
: a Sag ea | [ie eR) 12.70 11,24 | 1197 

gO . stitotas var | akeetn 14,46 12,46 | 13,98 
; sca 1,06 0,97, 0,88 | 083 

Na,O . pee ee 3,23, 2:59 221 9,19 
ae ee 0,34 0,30 0,36 Ol 

100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 

Die Osannschen Konstanten geben: 

I(o) 548,94; A4 C495; F3257. a2 ¢24 [156 075 
Ip) 548,68; A356; C5,86; P3357, 11.5 c25 116. nO 

IL(q) 549,86; A309; C727; F 29,42. 21.65 ¢3.7 [148 n71 
IV (t) s48,47; A302; C727; F30,95. 215 ¢3.5 f15 72 

V(n) 3 49,02,; A3,26,; 05,61,; 33,21, a1. c2.7 £158 076 

I (0) Feldspatbasalt, Bocea dos Corregos oben 1m Curral unter 
dem Absturz der Rocha alta. A. Eyue anal. C. Gacer a.a,0., 8.429: 

II (p) Feldspatbasalt, Gran Curral, ganz tief im Grunde unter 
halb Nossa Senhora. A. Eye anal. Ebenda S. 429. 

__ I (q) Feldspatbasalt, bei der Chapanna (NO Funchal) mwiselen 
850 bis 1000 m Mecreshohe gesammelt. A.Eynu anal. Bbenda S. 429. 

___ IV (t) Feldspatbasalt (wohl propylitisiert), ganz oben auf Set 
Biya di Serrado (Serradoprofil Nr. 1). A. Eye anal. Bbenda S, 429. 

V (n) Feldspatbasalt, Ribeira frio. A. Eymw anal. Ebenda S. 429 

Via) VI(m) 

46,45 46,49 46.57 
2,98 2,95 2,05 
8,88 8,58 8,52, 

10,85 11,71 10,59 
12,49 11,98, 11,28 
15,49 15,06 17,26 
0,76 0,84 0,61, 
2,50, 2,78, 2,74 
0,29, 0,30 0,37 

100,00 | 100,00 100,00 

V1(m) s 49,04; 
VII (i) s 48,99; 
VIM(s) $48.87; A 3,45; 

IX(r) s 46,94; A 3,74; 
X(v) s 46,36; A 2,27; 
XI(u) s 46,15; A 3,09; 

VI (m) Feldspatbasalt, 
VII (i) Peldspatbasalt 

Wege nach Sao Vicente, C. 

A 3,62,; 
A 3,35,; 

VIII (s) IX) X(y) XI (0) 

45,50. 44,18 43,94 43,21 
2,55 2,51 2,13 2,65 
8,75 8,16 8,22 6,98, 

12,44 11,86 11,99 12,27 
13,16 12,48 12,21 12,00, 
13,83 16,82 18,95 19,50 
0,83 0,775 0,63 0.80; 
2,62 2,96, 1,64 | 2,28, 
0,32 0,25 0,29 0,29 

100,00 100,00 100,00 100,00 

; F33,80. 01.7 ¢23 f16 n76 
Cé F 33,96. a16c24 f16 n82 
05,80; F 34,18. a1.6 c25 £159 0176 
C442; £3674. a1.7 ¢20 £163 n7.9 
C595; F37,20. al c26 f164 7.2 
© 3,89,; 3988. al.8cl.7f17 n7.4 

Rabagal. A. Eye anal, Ebenda S. 429. 
‘Typ. Essexitmelaphyr), Punta Delgado am 
Kuti anal. Ebenda S. 428. 

VII (s) Feldspatbasalt, Canical. A. Eyme anal. Ebenda S. 429. 

8. 4 

SS 

as (t) Feldspatbasalt, Canical (Bachgerélle), A. Eyme anal. Ebenda 

199, (v) Feldspaltbasalt, oberhalb Calheta. A. Eyme anal. Ebenda 

XI (u) Feldspatbasalt, oben am Pico Serrado (Serradoprofil Nv. 2). 
A. Eye anal, Ebenda S. 429. 
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ist nach GAaGcEeLs Angaben verhaltnismabig hell gefarbt, so daf 
GAGEL glaubte, da8 es auch chemisch mit den helleren Trachy- 
doleriten niher verwandt ware. Nach Gacets Beschreibung, 
die er von diesem Gestein gibt, scheint es, da8 es infolge 
Propylitisierung die hellere Farbe erhalten hat. 

Diese Feldspatbasalte habe ich friiher als Nephelinbasanite 
aufgefaBt, besonders auch, da ihre chemische Zusammensetzung 
eine groBe Ubereinstimmung mit Gesteinen zeigt, die als Nephe- 
linbasanite beschrieben sind. Die mikrochemische Untersu- 
chung dieser Basalte hat aber ergeben, da’ in manchen Pra- 
paraten zwar ein geringer Gehalt an Nephelin oder einer durch 
Salzsiure unter Gallertausscheidung leicht zersetzbaren Glas- 
basis vorhanden ist, daB aber Gesteinspartien, die Nephelin in 
geringer Menge fiihren, mit nephelinfreien schlierig verbunden 
sind. Derartige Verschiedenheiten wurden haufig in demselben 
Diinnschliff festgestellt. So scheinen, wie im kleinen auch in 
den einzelnen Gesteinskiérpern nephelinfiihrende Partien mit 
nephelinfreien aufs innigste verbunden zu sein. Durch diese 
Eigentiimlichkeit sind auch viele unserer deutschen Basalte 
gekennzeichnet. Die in unserer Basaltindustrie so gefiirchteten 
Sonnenbrenner sind, wie schon friiher Leppra‘) fetgestellt hat, 
nephelinfiihrende Gesteinspartien, die der Verwitterung leichter 
anheimfallen. 

Man hat nun friiher basaltische Gesteine, in denen auch 
nur schr geringe Mengen von Nephelin nachgewiesen werden 
konnten, als Nephelinbasanite bezeichnet. So kommt es, da8 
manche Gesteine, die OSANN in seiner chemischen Klassifikation 
unter den Nephelinbasaniten auffiihrt, mit den olivinreichen 
Basalten, die er mit den Hornblendebasalten vereinigt hat, 
auch chemisch recht nahe verwandt sind. 

Man wird solche Gesteine mit geringem Gehalt an Nephelin, 
zumal wenn der Nephelin bis zum Verschwinden zuriicktritt, 
nicht mehr zu den Basaniten stellen diirfen. Derartige Gesteine 
gehéren als Ergu8formen zu Hssexiten, denen ebenfalls ein 
nur geringer Gehalt an Nephelin eigen ist, und nicht zu Thera- 
lithen. Ich habe daher derartige Feldspatbasalte zum Unterschied 
von den Feldspatbasalten der pazifischen Gesteinsreihe als 
Essexitbasalte unterschieden und bin geneigt, besonders auch 
unsere deutschen Feldspatbasalte, soweit sie nicht durch neuere 
Untersuchungen als Trachydolerite abgetrennt werden, als solche 
Essexitbasalte zu deuten. 

!! Leprra: Uber den sogenannten Sonnenbrand der Basalte. 
Zeitschr. f. prakt. Geol. 1901, S. 170—176. 
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H. BicxrnG!) stellt basaltische Gesteine, die einem Teil der 
Madeirabasalte entsprechen dirften, und die er friher als Ba- 
sanitoide?) bezeichnet hat, noch zu den basaltischen Trachy- 
doleriten und nennt sie Basaltite. H. Rosensuscu?) fiihrt diese 
basaltischen Gesteine ebenfalls unter den Trachydoleriten auf. 
Auch GaAGEL (a. a. O., 468) neigt zu der Ansicht, daB die ent- 
sprechenden Madeiragesteine nicht als Basalt anzusprechen, dal. 
sie vielmehr noch als Trachydolerite, vielleicht auch als Nephelin- 
basanite zu bezeichnen seien. 

Demgegeniiber mu8 ich darauf hinweisen, da die urspriing- 
liche Bezeichnung ,, Basalt“ von Agricola fiir sachsische Basalte, 

also fiir Gesteine gegeben wurde, die mit echten Alkaligesteinen 
geologisch vergesellschaftet sind, und da8 man die Basalte der 
pazifischen Sippe, also die Erguf8formen der Gabbromagmen, 
damals wohl noch gar nicht kannte. Man hat wohl friiher, 
als die Essexite noch nicht bekannt waren, alle Feldspatbasalte 
zu Gabbromagmen in Beziehung gebracht. Es ist das Verdienst 
Becxes*), auf die Notwendigkeit einer Zweiteilung der Basalt- 
familie in Basalte der atlantischen und solche der pazifischen 
Sippe ausdriicklich hingewiesen zu haben. Auch H1pscu®) 
macht darauf aufmerksam, daf die Basaltgruppe in Basalte der 

- granitodioritischen Magmen und in solche der theralithischen 
Magmen naturgemé$ zu trennen wire, wiihrend er die Zwei- 
teilung der Basalte, Melaphyre und Diabase in die zwei Gruppen 
,lrapp“ und ,Basalt“, die WernscHENK®) vorschligt, als wenig 
gliickliich verwirft. 

Die Zweiteilung der Feldspatbasalte im Sinne von BECKE 
und Hisscu, also in Gabbrobasalte und Essexitbasalte, wie ich 
sie der Kiirze halber nennen will, miissen wir auch auf die 
Melaphyre und die Deckdiabase ausdehnen. Von dhnlichen 
Uberlegungen ausgehend, diirfte wohl auch Broconr fiir die den 

) H. Btcxine: Die Basalte und Phonolithe der Rhén, ihre Ver- 
breitung und ihre chemische Zusammensetzung. Sitzungsber. Kgl. PreuB. 
Ak. d. Wiss. XXIV, 1910, S 507. 

*) H. Bicxine: Basaltische Gesteine aus der Gegend siidwestlich 
vom Thiringer Walde und aus der Rhén. Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. L. 
A. 1880. 8. 154. 

3) H. Rosensuscn: Elemente der Gesteinslehre 3. Aufl., 1910. 
*) F. Becxe: Die Eruptivgesteine des béhmischen Mittelgebirges. 

und der amerikanischen Andes. Atlantische und pazifische Sippe der 
Kruptivgesteine. Tscurrm. Min. petr. Mitt. 1903, Bd. 22, S. 209. 

>) I. E. Hrsscw: Die salischen Gesteine der Ganggefolgschaft des 
Essexit im béhmischen Mittelgebirge. Tscuerm. Min. petr. Mitt. 1905, 
Bd. 24, S. 308. 

6) KE. Werscuenk: Grundziige der Gesteinskunde II. Teil. 



Analysen vo 

| I | II | Ill | IV V 

SiOy [9.5 es eae mee 48,06 48,84 46,55 | 45,75 44,75 
TOs. 3.22. ea eee 3,31 3,07 3,84 2,90 3,45 
ALO, oti geeeecma tate 15,90 14,62 14,55 13,98 13,22 
Fe, Oj eee 3,01 2,08 as i 3,23 1,20 
FeQ. csc iene 9,97 9,00 7,88 8,02 10,50 
NiQ)ahiet Bee ieee 0,09 0,08 0,12 0,14 — 
MnO): ovepei Maecenas 0,06 0,04 0,10 0,06 — 
Caio ece amma tag oie 9,37 9,33 8.75 7,11 11,50 
Me@ ae eet semis Gil 7,15 8,61 14,69 10,85 
IC SORE ea Ore eae oe 0,85 0,59 1,62 1,10 1,29 
Nas O Piers OMe ase 3,19 2,86 3,01 3,10 1,95 
FL Ohare ek eae ne Py, 0,40 0,49 0,14 0,16 — 
fc O re ME AiO ViRENTON cases 0,06 0,07 0,03 0,04 — 
be GIR) a Stier eR = — -— — 1,62 
Se pa ee ee ohn ts o— — — — — 
OE ARLE reo) Sua aera — — — — 
PO erie tivo era ues 0,36 0,36 0,55 0,36 0,38 
(OO Fe We asin tei or eae — = ee mee = 

100,10 J9,38) | oo O2 100,64 100,69 
Spez. Gewicht — _— — — — 
Wassergehalt — — — — = 

I—IV Feldspatbasalte, Linosa. H.S. Wasuineron: Linosa and 
its Rocks. Journ. of Geology, 16, 1—385, Chicago 1908. Ref. N. Jahrb. 
fie Wire Ole 2s Ss BO, 

V_ Feldspatbasalt, Vallée de Papenoo, Tahiti. M. Pisani anal. 
A. Lacrorx: Roches alcalines de Tahiti, a. a. O. S. 118. 

VI Feldspatbasalt, Wostrey, siidéstlich Milleschau. H. Hannemann 
anal. J. E. Hrescu: Erl. zur Geol. Karte des Bohm. Mittelgeb. 
Bl. Kostenblatt, Milleschau. Min. petr. Mitt. 24, 1905, 8. 274. 

Vila Essexitmelaphyr, Holmestrand, Norwegen. H.SArnsrrom anal. 
‘W. C. Broecer: Mineralien der Syenitpegmatitginge. Zeitschr. f. Kryst., 
Bd. 16, 1890, 8. 27. 

VII Feldspatbasalt mit groBen titanreichen Augitkrystallen, ndrd- 
lich Grimwald. F. Hanyuscu anal. J. E. Hiescu: Geol. Karte des 
Bohm. Mittelgeb. Blatt Wernstadt-Zinkenstein. Tscuerm. Min.-petr. 
Mitt. 29, 1910, S. 410. 

VIII Feldspatbasalt, alte Lava vom Anagagagebirge, oberhalb 
Mercedes, Ostlich von Laguna, Teneriffa. H. Prerswerx: Sodalith- 

Kissexitbasalten entsprechenden Gesteine des Kristianiagebietes 
seine Bezeichnung ,,Essexitmelaphyr“ gegeben haben. 

Bei der Abgrenzung der essexitischen Feldspatbasalte 
gegen die Trachydolerite wird es sich zunachst fragen, ob es 

sich empfiehlt, Gesteine, die durch ihren Olivinreichtum und 
ihren ganzen Habitus als Basalte sich zu erkennen geben, nur 
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Feldspatbasalten. 

VI Via VII VET Sie 1X | Xx | XI | XI 

45,80 | 45,75 41,36 42,77 BAO 41 03 AZ G8 aad 
_— 2,95 2,73 3,08 3,50 2,43 | OSs en Os 

13,41 | 13.40 | 15,64 15,80 16,27 11,07 rere, | Mle ioe 
6,89 8,21 O35)4) 2.394 | 3,08 4,65 HCD eek 
,69 6,35 8,40 10,85 Si | ert 0o Gas. ~ | ELOO 

= 0,24 Ost O18 =) 0.45 Spur — 0,13 
391 |), 12,05. | .13.68 Dace LTO |} L059 13,15 5,03 

12,82 7,92 | 12.52 DOAT NS ROO, | LOD 10509) 41-2593 
1,41 1.33 a0r Go |> <1,24 0,94 IEIG. |= 008 
eer 218 | 3,49 | 3,26 GE Pee Bea 2a ee 

— aol OAs O31 1,36 — —— 
oe — -— | 0,85 0,15 2,85 — — 
— rere 1,28 Sa eee — 1,06 0,19 
= — — | i } — — — Spur. 
— — 0,01 — | = — _- | 0,08 
0,46 — 0,21 —- | = 0,41 E29 O19 
-- — | 0,16 — - — -- [= 

99,66 | 99,08 | 100,16 | 100,59 99,48 99,84 100,85 100,25 
= — | 3099; — ee ly ae 3,114 = 
— | — jf = 1,10 _— — = — 

trachyt vom Pico de Teyde (Teneriffa). Zentralbl. fiir Min., Geol. u. 
Pal. 1909, S. 396, und H. Pretswern, Beitrag zur Kenntnis der Eruptiy- 
gesteine von Teneriffa. Verh. der Naturf. Ges. in Basel, Bd. XXI, 
AGIOS S- 221. 

IX Feldspatbasalt, Lava yon Cumbre oberhalb Esperanza west- 
lich von Laguna. H. Pretswerxa a. a. O. 

X Basaltit (Trachydolerit), Platzer Kuppe, Siidseite, Rhén. 
H. Dirrrtcn anal. J. Séttner: Uber Rhénit, ein neues Anigmatit- 
iihnliches Mineral. N. Jahrb. f. Min. Beil.-Bd. 24, 1907, 515. H. Bicxzye: 
Die Basalte und Phonolithe der Rhén. Sitzungsber. der Kgl. Pr. Akad. 
der Wiss., 24, 1910, S. 508. 

XL  Hornblendebasalt, Totenképfehen bei Gersfeld, Rhén. 
Sommertap anal. H. Sommertap: Uber Hornblende fihrende Basalt- 
gesteine-N. Jahrb. f. Min., Beil.-Bd. 2, 5.159. H. Bickiye a. a. O. S. 504. 

XIf Pikritbasalt, Loberia vieja, Masafuere. Naima Santon 
anal. P. D. Quenset: Die Geologie der Juan-Fernandez-Inseln. Bull. 
of the geol. Inst. of Upsala, Vol. XI, 1912, 8. 287. 

deshalb, weil durch mikrochemische Untersuchung ein oft nur 
sehr geringer Gehalt an Nephelin oder an einer bei Salzsiure- 
behandlung leicht zersetzbaren Glasbasis nachgewiesen werden 
kann, nicht als Feldspatbasalte, sondern als basaltoide Trachy- 
dolerite zu bezeichnen und sie also mit Gesteinen zusammen- 
zufassen, die in ihrer typischen Ausbildung einen vollkommen 





Spez. Gewicht 
Wassergehalt 

Linosa and 
I—IV Teldspatbasalte, Linosa. H. 8. Wasuixeron: 

Ref. N. Jahrb. 
its Rocks. Journ. of Geology, 16, 1—35, Chicago 1908. 

far Min. 1911, 2, S. 376. 

V_ Feldspatbasalt, Vallee de Papenoo, Tahiti. 

‘A. Lacroix: Roches alcalines de Tahiti, a, a, O. S. 118. 

VI Feldspatbasalt, Wostrey, siidéstlich Milleschau. H. Hanyesass 

aval. J. E. Hinscu: rl. zur Geol. Karte des Bohm. Mittelgeb. 

Bl. Kostenblatt, Milleschau. Min. petr. Mitt. 24, 1900, S. 274. 
gen, H. Sinxsrndy anal. 

M. Pasast anal. 

Via Essexitmelaphyr, Holmestrand, Norwe 

W. C. Bri Mineralien der Syenitpegmatitginge. Zeitschr. f, Kryst, 

Bd. 16, 1890, S. 27. 
VIL Feldspatbasalt mit gro 

Jich Grinwald. F. Hansvuscu anal. 

Bohm. Mittelgeb. Blatt Wernstadt- Zinkenstein. 

Mitt. 29, 1910, S. 410. 
VIII Feldspatbasalt, 

Mercedes, dstlich von Laguna, Tencriffa. 

Gen titanreichen Augitkrystallen, norl- 

J. B. Himsen: Geol. Karte des 

Tscuerm. Min-pett. 

oberhalb 
alte Lava yom Anagagagebirge, i 

Sodalith- H. Pretswerk: 

Essexitbasalten entsprechenden Gesteine des Kristianiagebietes 

seine Bezeichnung ,,ssexitmelaphyr* gegeben haben. 

Bei der Abgrenzung der essexitischen Feldspatbasalte 

gegen die Trachydolerite wird es sich zuniichst fragen, ob es 

sich empfiehlt, Gesteine, die durch ihren Olivinreichtum 

ihren ganzen Habitus als Basalte sich zu erkennen geben, nit 

Feldspatbasalten. 

aaa envi | VICE 1X x m i 

F
F
 

45,80 | 43,75 | 41,36 42,77 41,49 41,02 9 

oe | 995 || 273 | 308 | 360 | 2: Ba SE Gl 
1341 | 1840 | 15,64 | 15,80 16,27 11,07 9149 ai 

6,89 8,21 0,38 3,34 3,08 4,65 1155 i 

Cm peta pect || 28 | BRUT 508 723 | 11.0 
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andern Habitus besitzen als die Basalte. Solche olivinreichen 
Basalte, die in ihrer chemischen Zusammensetzung mit den 
Basanitoiden Btckrnes iibereinstimmen, finden sich wohl in © 
den meisten Gebieten, in denen essexitische Ergu8eesteine auf- 
treten. Ich kenne sie auSer von Madeira aus dem bohmischen 
Mittelgebirge, vom Kilimandscharo und aus den jung- 
vulkanischen Gebieten des gro8en ostafrikanischen Grabens. 
Sie sind auch yon zahlreichen anderen Gebieten beschrieben. 
Von den eigentlichen Trachydoleriten sind sie wohl meist 
schon im Handstiick leicht zu unterscheiden. Nur bei Grenz- 
formen wird man im Zweifel sein kénnen, wohin man das be- 
treffende Gestein stellen soll. Ich glaube daher, dab es 
richtiger ist, sie von den Trachydoleriten abzutrennen und wie 
friiher als Feldspatbasalte zu bezeichnen. Osann') hat ja auch 
einen Teil der Feldspatbasalte mit den Hornblendebasalten zu 
einer Untergruppe zusammengefabt und ausdriicklich darauf 
hingewiesen, da8 die zu dieser Gruppe gehérigen Feldspatbasalte 
durch grofen Olivinreichtum und Feldspatarmut ausgezeichnet 
sind, und da diese Gesteine mit Nephelingesteinen geologisch 
in Verbindung stehen. 

Limburgite?) habe ich unter dem reichhaltigen Material, das 
ich untersucht habe, nicht beobachtet. Dagegen wurden manche 
Feldspatbasalte, die sehr reich an farbigen Gemengteilen er- 
schienen, als den Limburgiten geniherte Typen aufgefaBt. 

In der Tabelle auf Seite 510 u. 511 sind die Analysen einer 

1) A. Osann: Versuch einer chemischen Klassifikation der Eruptiv- 
gesteine. Min. petr. Mitt. XX, 1901, S. 454. 

*) Als Limburgite sind, wie aus der von H. Roseysuscu in den 
Elementen der Gesteinslehre, III. Aufl., angefiihrten Analysen ersicht- 
lich ist, zum Teil auch Gesteine beschrieben worden, die einen Ton- 
erdegehalt bis 15 Proz. besitzen. Da auch Rosensuscu die Limburgite 
als Ergu8formen von peridotitischen und pyroxenitischen Grenzformen 
der Essexite anspricht, so wird man doch wohl derartige Gesteine mit 
héherem Tonerdegehalt, die in ihrer chemischen Zusammensetzung 
teils trachydoleritischen Gesteinen, teils den verschiedenen Basalten 
(Feldspatbasalt, Nephelinbasalt usw.) entsprechen, von den eigentlichen 
Limburgiten abtrennen missen. Es empfiehlt sich vielleicht, fiir solche 
Gesteine die Bezeichnung Magmabasalt beizubehalten. Die Magma- 
basalte wirden dann glasig entwickelte Trachydolerite oder basaltische 
Gesteine darstellen, in denen nur die farbigen Gemengteile zur Aus- 
scheidung gelangt sind, wahrend die Bestandteile der Feldspate und 
Feldspatoide, die in solchen Gesteinen bei vollkrystalliner Entwicklung 
als wesentliche Gemengteile erscheinen wiirden, noch in der Glasbasis 
enthalten sind. Die Glasbasis solcher Gesteine dirfte wohl meist 
farblos oder nur wenig tief gefairbt sein und sich von der dunkler ge- 
farbten Glasbasis der eigentlichen Limburgite wohl auch durch niedrigere 
Lichtbrechung unterscheiden. 



513 

Reihe von Feldspatbalten aus verwandten Eruptivgebieten mit 
der Analyse eines Essexitmelaphyrs aus dem Kristianiagebiet 
(VIa) zusammengestellt worden. 

Unter Analyse XII habe ich in der Tabelle der Feldspat- 
basalte ein recht interessantes Gestein erwihnt, das 

QUENSEL von der Insel Masafuere beschreibt. Dieses Ge- 
stein, das er Pikritbasalt nennt, entspricht seiner chemischen 
Zusammensetzung und seinem mineralogischen Bestande nach 
den Pikriten. Es ist aber ein ausgesprochen basaltisches Ge- 
stein, das in einer feldspathaltigen Grundmasse sehr zahlreiche 
etwas abgerundete LEinsprenglinge von Olivin enthalt. Von 
einem ihnlichen Pikritbasalt (Picrite feldspatique a facies 
basaltique) von Tahiti gibt A. Lacrorx eine eingehendere 
Beschreibung. Diese beiden Gesteine verdienen ein besonderes 
Interesse, da sie die ersten Gesteine darstellen, die uns 
als junge effusive Aquivalente der Pikrite bekannt ge- 
worden sind. 

In nachstehender Tabelle wurden die Analysen dieser Ge- 
steine mit solchen von Pikriten aus dem Lahn- und Dillgebiet 
zusammengestellt. 

I | Il IL IV ¥ 

Bae ee | 4337 43,85 39.07 | 40,02 | 39,58 
mo, 103 |: ae8s 068 | 0.59 0,99 
ig. 8.48 9.07 9.95 8°39 7.95 
Reo SOc ea wena 5.15 151 4°44 
UG SS ere = = — Spur — 
meee 1100 © 140, 10,37 | iid 10.46 
Rn 2S. 0,13 — — 0,85 — 
ca... 5.03 7,90 6,29 4.04 4.83 
mo. | 8898 23°40 i919 | 2763 .| 2475 
ee eae 0,54 0,19 0,32 0:39 
mo 1,33 1,30 0,97 0,65 0.97 

: 0,70: | 1,14 mn  ) 0:19 1,62 1,65 ton Le 
7 0,19 0,38 0,13 as e 
2 ES eaters —- = — 0,51 — 
S om BPG Spur _ 0,15 — — 
ane 0.08 yi ln abgames ite ah 
co, Seathia sitet 009 7 ico iL 

| 100,25 | 100,69 99,88 | 100,58 | 100,38 
1) Feuchtigkeit °) chem. geb. Wasser. 

I Pikritbasalt, Loberia vieja, Masafuere. Naima Santsonm anal. 
P. D. Quensen a. a. O. 8S. 287. 

Il Picrite feldspatique, Vallée de Papenoo, Tahiti. M. Prsanz 
anal. A. Lacrorx: Les roches alcalines de Tahiti. Bull. Soc. Géol. 
de France, X, 1910, S. 119. 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 33 
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III Amphibolpikrit von Sechshelden (mit 0,02 NiO, 0,17 MnO, 
0,10 CuO und 0,05 Cr.O,). L. Dormer anal. L. Dormer a. a. O. 8. 609. 
R. Brauns: Beitrage zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung der 
devonischen Eruptivgesteine im Gebiete der Lahn und Dill. N. Jahrb. 
f. Min. Beil.-Bd. 27, 1909, S. 286. 

IV Pikrit von Wommelshausen. KR. Brauns: Der oberdevonische 
Pikrit usw. N. Jahrb. f. Min., Beil-Bd. 18 1904, S. 292, und 
R. Brauns: Beitr. zur Kenntnis der devonischen Eruptiygesteine im 
Gebiete der Lahn und Dill. N. Jahrb. f. Min., Beil-Bd. 28, 1909, 
S. 410. 

V Pikrit von Medenbach. R. Brauns: a. a. O. 5S. 410. 

Die Osannschen Konstanten geben: 
I 5 41,42: A156: C314; F 4908. 205 ¢ 2 ieee 
II s 43,44; A 1,538; C 3,15; F 46,40. a06 cil4 1418 nad 
Ts 40-99: At (OC Ol 45 0s a0 oe P1C5- S285 
IV s 39,16; A081; C 3,84; F 5134. 203 ¢1:4 > 4183 eee 
Vs 40;29;,A-114; C 3.12; F 5119. 12.0.5. ct £185.58 25 

Schon QuENseL hat auf die nahe Verwandtschaft dieser 
Pikritbasalte mit den palaovulkanischen Pikriten hingewiesen. 
Die Pikrite unserer deutschen Diabasgebiete sind gréfStenteils 
kérnige Gesteine,-die nicht als ErguBgesteine aufgefabt werden 
kénnen, Brauns stellt den Amphibolpikrit von Sechshelden 
aus dem Mitteldevon zu den Essexiten, wahrend er die ober- 

devonischen Diabase und Pikrite von Gabbromagmen ableitet. 
Fiir die Frage der Zugehérigkeit oberdevonischer Diabase des 
Lahn- und Dillgebietes zu Gabbromagmen oder zu [ssexiten 
ist vielleicht der Hinweis von Bedeutung, da8 QUENSEL (a. a.O.58.77) 
aus dem LHssexitgebiet der patagonischen Cordillera einen 
Quarzessexitdiabas mit primaérem Quarz in granophyrischer 
Verwachsung mit Feldspat beschreibt, der mit den quarz- 
fiihrenden Diabasen aus Ostthtiringen und wohl auch mit dem 
oberdevonischen Intrusivdiabas von Hartenrod, von dem Brauns?) 
angibt, daB er primaren Quarz in granophyrischer Verwachsung 
mit Feldspat enthalt, groBe Ahnlichkeit besitzt. 

Schlu8 wort. 

In der vorliegenden Arbeit habe ich darzulegen versucht, 
daf in einem Gebiet, in dem Gesteine auftreten, die man bis- 
her stets zu den Alkaligesteinen gerechnet hat, neben solchen 
auch in weiter Verbreitung Gesteine vorhanden sind, die recht 
arm an Alkalien sind und fiir die die Bezeichnung Alkaligesteine 
nicht recht passen mag. Derartige Hrfahrungen hat man in 

Sass 1) R. Brauns: a.a.O. N. Jahrb. f. Min., Beil.- Bd. XXVIII, 1909, 
S. 408. 
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neuerer Zeit durch die petrographische Untersuchung zahl- 
reicher Gebiete gemacht, und es ist wiederholt die Ansicht ver- 
treten worden, daB alkaliarme Gesteine, besonders die Feldspat- 
basalte und Olivinbasalte, die mit typischen Alkaligesteinen, 
wie Phonolithen, Alkalitrachyten, Tephriten, Nephelinbasalten 
und anderen in engem geologischen Verbande erscheinen, Ver- 
treter der Kalkalkaligesteinsreihe Rosensuscus, d.h. also der 
pazifischen Gesteinssippe Beckers darstellen, mit anderen Worten, 
da eine scharfe Trennung von Alkaligesteinen und Kalkalkali- 
gesteinen nicht aufrecht zu erhalten sei. Auch GAGEL (a. a. O.S8. 409 
und 8. 470) ist zu einem 4hnlichen Schlusse gekommen. Fiir ihn 
war das Auftreten von rhombischen Pyroxenen in den Olivinfels- 
bomben aus einem Tuff bei Porto Moniz bestimmend zu dem wohl 
etwas zu weitgehenden Schlu8, daf damit die letzte scharfe Grenze 
zwischen der atlantischen und der pazifischen Gesteinssippe 
verwischt sei. Ich habe schon oben erw&hnt, daf protogene 
rhombische Pyroxene wohl in typischen Allkaligesteinen, z. B. in 
Nephelinbasalt, bekannt geworden sind, und da man den yon 

Becks aufgestellten Satz, daB die rhombischen Pyroxene in den 
Gesteinen der atlantischen Sippe fehlen, nicht so scharf fassen 
kann. 

Ich glaube vielmehr, da wir im allgemeinen an die raum- 
liche Scheidung der grofen Magmenreihen glauben miissen, 
solange nicht der Nachweis erbracht ist, da’ echte Gabbros 
durch Differentiation in echte [ssexite oder umgekehrt iiber- 
gehen. ichte Gabbros und Kssexite treten nur in solchen Ge- 
bieten in geologischer Gemeinschaft auf, in denen die Differentia- 
tionsprodukte sich von einem monzonitischen Stammagma ab- 
leiten, wie dies im Monzoni-Gebiet der Fall ist. Die Eigen- 
art der essexitischen Magmen, daf sie durch Differentiation 
foyaitische und alkalisyenitische Gesteine liefern kénnen, ist 
bis jetzt von keinem Gabbromagma bekannt. Dagegen sehen 
wir in fast allen Hssexitgebieten neben eigentlichen [ssexiten 
alkaliarme, diabasartige Gesteine, die zwar in ihrer chemischen 
Zusammensetzung und bis zu einem gewissen Grade auch in 
ihrem mineralogischen Bestand eine gewisse Ahnlichkeit mit 
gabbroiden Gesteinen besitzen. Aber derartige Gesteine zeigen 
doch immer noch so wesentliche Unterschiede von den eigent- 
lichen Gabbros, daB sie nie als Gabbros, sondern, soweit sie 
schon bekannt waren, stets als Diabase bezeichnet wurden. 

Wenn Lossrn!) von echten Diabasen im Gegensatz zu ge- 
wissen augitfiihrenden Gabbrospielarten sprach, so mag _ er 

1) K. A. Lossen: Diese Zeitschr. 34, 1882, S. 455. 

ao. 
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wohl solche Gesteine darunter verstanden haben, die wir heute 
als Essexitdiabase bezeichnen kénnen. Es sind eben die Diabase, 

der foyaitisch-theralithischen Magmenreihe. Br6acErR hat 
friher die Essexite des Kristianiagebietes Olivingabbrodiabase 
und Gabbrodiabase genannt. In dem Verzeichnis!), das er zu 
seiner Sammlung der wichtigsten Typen der Hruptivgesteine 
des Kristianiagebietes gegeben hat, hat er diese Gesteine als 
E'ssexite bezeichnet. Neben den Essexiten und Akeriten, die 
Br6ccer als Kalkalkaligesteine den eigentlichen Alkaligesteinen 
gegeniiberstellt, ist kein einziger Gabbro angefiihrt. Die Be- 
zeichnung Kalkalkaligesteine fiir die Essexite und Akerite habe 
ich aber nie so verstanden, da8 diese Gesteine sich von granito- 
dioritischen Magmen cites 

Broéccer betont vielmehr .ausdriicklich, da® er samtliche 
Gesteine der LEruptionsprovinz des Kristianiagebietes als 
Differentiationsprodukte eines gemeinsamen natronreichen Stamm- 
magmas betrachtet. Als Aalteste Spaltungsprodukte dieses 
Stamm-Magmas erwahnt er nun die Kalkalkaligesteine der 
Familien der Essexite und der Akerite. Diesen folgen als 
mittlere Spaltungsprodukte die intermediaren Alkaligesteine der 
Familien der Larvikite und Lardalite und als jingste Spaltungs- 
produkte die sauren Alkaligesteine der Familien der Pulaskite, 
Nordmarkite, Ekerite, Biotitgranite und Rappakiwigranite. 

Es wire vielleicht besser, wenn man iiberhaupt die Be- 
zeichnungen Alkaligesteine fiir die Gesteine der foyaitisch-thera- 
lithischen und Kalkalkaligesteine fiir diejenigen der Granito- 
dioritischen Magmenreihe ganz fallen lieBe, obgleich sie den 
Vorzug der Kiirze haben; denn auch innerhalb der Granitodio- 
ritreihe kénnen wir Alkaligesteine der Familien der zugehérigen 
Granite und Syenite den Kalkalkaligesteinen der Familien 
der Diorite und Gabbros gegeniiberstellen. Es wird sich viel- 
leicht eher empfehlen, zu versuchen, fiir gro8e Eruptionsforma- 
tionen, die geologisch eine Einheit bilden, die Natur ihres 
Sanu eines, ob es natronreich, kalireich oder kalkreich ge- 
wesen ist, oder ob es eine mittlere Zusammensetzung besessen 
hat, festzustellen. 

Fiir das Gebiet der Kanarischen Inseln, Madeira einbe- 

eriffen, miissen wir auf ein natronreiches Stamm-Magma schlieSen; 

daher finden wir auch zahlreiche Gesteine, die mit denen des 
Kristianiagebietes sehr nah verwandt sind. Auf den Kanaren 
sind ebenfalls vorwiegend die Kalkalkaligesteine der Familien 

& ae ye C. Brocerr: Nyt. Magazin for Naturvidensk. Bd. 44, 1906, 
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der Essexite und der Akerite und deren Ergu8formen sowie 
die intermediiren Alkaligesteine der Familie der Nephelinsye- 
nite und der diesen’ entsprechenden Phonolithe vertreten. Die 
sauren Alkaligesteine scheinen nur untergeordnet durch die 
Familien der Pulaskite und der Nordmarkite auf Fuerteventura 
vertreten zu sein. 

Welches die Altersfolge der verschiedenen Differentiationen 
auf den Kanaren ist, entzieht sich meiner Beurteilung, da icu 
dieses Gebiet nicht aus eigener Anschauung kenne. Soweit aus 
der einschlagigen Literatur zu ersehen ist, sind ja wohl die phono- 
hthoiden Gesteine im allgemeinen jiinger als die trachydoleri- 
tischen und basaltischen, wenn man von jiingeren basaltoiden 
Nachschiiben absieht. Uber die geologische Stellung der Nord- 
markite und Pulaskite auf Fuerteventura ist tiberhaupt nichts 
naheres bekannt. Man hat diese Gesteine ebenso wie die Hsse- 
xite friiher als das Grundgebirge der Insel aufgefabt. Ob sie 
tatsiichlich altere Gesteine sind, oder ob sie, wie ich vermutet 
habe, ebenfalls junge Tiefengesteine darstellen, 1a8t sich nur 
durch eingehende Grtliche Untersuchung feststellen. 

Die fortschreitende Erkenntnis besonders der Kalkalkali- 
gesteine natronreicher Stammagmen wird von besonderer Be- 
deutung fiir das Verstindnis unserer deutschen Diabase sein, 
die, wie es scheint, ebenfalls einer solchen Magmenreihe an- 
gehiren. Hine ahnliche Auffassung von unsern deutschen Dia- 
basen scheint schon Lossen gehabt zu haben, der ja die Kerato- 
phyre, die wir wohl doch wieder als typische Natrongesteine 
autfassen diirfen, mit den Diabasen zusammen als Glieder 

einer fortlaufenden Gesteinsreihe gedeutet hat. 

Manuskript eingegangen am 9. April 1913.] 
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li. Zur Kenntnis der Ammonitenfauna des 

portugiesischen Lias*). 

Von Herrn Ernst MEISTER in Breslau. 

Hierzu Tafel H, XI—XV und 10 Textfig. 

I. Abri® der Stratigraphie des mittelportugiesischen Lias. 

Die erste grundlegende Arbeit iiber den Lias von Portugal 
verdanken wir P. Cuorrar. Seine ,Htude stratigraphique et 
paleontologique des terrains jurassiques du Portugal“?) geben 
in Kiirze ein vollstindiges Bild sowohl von der Stratigraphie, 
wie auch von der Fauna der Jurabildungen von Mittelportugal. 
Diese Arbeit ist bisher die einzige geblieben, die das ganze 
Gebiet umfaBt. 

Vor einigen Jahren beschrieb Pomprcks?) einige neue Arten 
von Arietites aus dem portugiesischen Unterlias. Hierdurch 
wurde von neuem erwiesen, daf die ihrem stratigraphischen 
Umfang nach zweifelhaften couches de Coimbra“ von der 
Angulatus- bis zur Obtususzone reichen. 

Im Friihjahr 1909 bereiste Herr Dr. Cart Renz den Lias- 
distrikt von Casalcomba, iiber den bisher genauere Untersuchungen 
fehlten. Das umfangreiche Fossilmaterial, das auf diesen Reisen 
gesammelt wurde, lieferte eine Reihe wichtiger Angaben zur 
Stratigraphie des portugiesischen Lias, die in der kiirzlich er- 
schienenen Arbeit ,C. Renz: Stratigraphische Untersuchungen 
im portugiesischen Lias“*) veréffentlicht wurden. 

Mit Ausschlu8 der Brachiopoden iiberlie8 mir Herr Dr. Renz 
in liebenswiirdiger Weise das gesamte Material zur palaonto- 
logischen Bearbeitung. Es ist mir eine angenehme Pflicht 
auch an dieser Stelle Herrn Dr. Renz hierfiir, sowie fiir die mir 
zuteil geworgene Firderung meiner Studien aufrichtigst zu danken. 

1) Diese Arbeit bildet den zweiten Teil einer Dissertation: , Uber 
den Lias im Osten und Westen des Mediterrangebietes.“ Teil I: ,Uber 
den Lias in Nordanatolien nebst Bemerkungen tiber das gleichzeitig 
vorkommende Rotliegende und die Gosaukreide“ ist im Jahrb. f. Min. 
usw. 1910, Beilage-Bd. 35, 8. 499, erschienen. 

?) Section des travaux geologiques du Portugal. Lissabon 1880. 
3) Pomercks: ,Neue Ammoniten aus dem unteren Lias yon Portu- 

gal.“ Diese Zeitschr., Bd. 49, 1897, S. 636. 
*) Neues Jahrbuch f. Min. 1912, Bd. I, S. 58. 
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Im folgenden wurde nur die reichhaltige Ammonitenfauna 
bearbeitet. Die noch iibrigen Fossilien, vornehmlich Belemniten 
und Zweischaler, ferner Pleurotomaria exapansa Sow., Pentacrinus 
subangularis Miu., Serpula gordialis ScHLoTH. und Serp. plicatilis 
Mtyster blieben vorerst unberiicksichtigt. 

Bevor ich zur palaontologischen Beschreibung der einzelnen 
‘Arten iibergehe, gebe ich im AnschluB an die oben zitierte 
Literatur einen kurzen Uberblick iiber die Entwicklung. des 
portugieSischen Lias nérdlich des Tajo. 

Unterlias. 

Im portugiesischen Jura sind zwei Entwicklungstypen zu 
unterscheiden, die durch eine etwa dem Lauf des Tajo ent- 
sprechende Linie voneinander getrennt sind. Das nordliche 
Gebiet gehért der mitteleuropdischen, neritischen Randzone, 
der siidliche Distrikt vornehmlich in der Provinz Algarve der 
Tethys des mediterran-kaukasischen Jurareiches (UHLIG) an. 

Der Lias von Casalcomba liegt innerhalb des mitteleuro- 
paischen Entwicklungsgebietes. Im folgenden wurden daher 
nur die nérdlich des Tajo gelegenen Liasablagerungen beriick- 
sichtigt. 

Der Lias wird in Portugal von Trias unterlagert. 
Cuorrat teilt den Unterlias in drei Horizonte ein: 

Couches de Pereiros (= oberer Infralias) 
Couches de Coimbra 
Couches a Gryphaea obliqua. 

Der petrographische Charakter der Ablagerungen ist sehr ver- 
schieden. Die,,couches de Pereiros* enthalten hauptsachlich 
fossilarme Sandsteine: erst an der Oberkante stellen sich diinne 

dolomitische Kalkbanke ein. An Fossilien enthalt dieser Hori- 
zont vornehmlich Zweischaler, Gastropoden und einige Pflanzen- 
reste. Stratigraphisch wichtig ist hiervon nur Mytilus minitus 
Gotpr. Diese Art findet sich in Deutschland zwar schon in der 
Avicula contorta-Zone, reicht aber in Lothringen bis in die den 
Angulatus-Schichten entsprechenden Hettinger Sandsteine hinauf. 
Zudem erinnert der petrographische Habitus der Schichten von 
Pereiros sehr an die hellfarbigen konglomeratischen Kiisten- 
bildungen yon Luxemburg und der Normandie. 

Cuorrats .couches de Pereiros* sind demnach Aquivalente 
des Hettangien der Franzosen und entsprechen der Zone der 
Schlotheimia angulata ScHLotn. 

In den couches de Coimbra sind drei Faciestypen zu 
unterscheiden, die nicht iibereinander, sondern nebeneinander 
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liegen und sich daher gegenseitig vertreten. Entlang den 
palaozoischen Schiefern zwischen Aveiro und Thomar lagern 
dichte, dolomitische Kalke, die in den oberen Schichten 

zahlreiche Gastropoden und Lamellibranchiaten  enthalten. 
Die Fauna zeigt schon viele Anklange an den nichst 
héheren Horizont der ,couches a Gryphaea obliqua“; anderseits 
treten. aber auch noch Formen auf, die, wie Pleurotomaria 
rotalaeformis Dunx., dem Hettangien angehéren. 

Im SO von Serra d’El-rei werden diese Sedimente durch 
dunkle, dolomitische Kalke in Verbindung mit Mergeln und 
Gips abgelést. An Stelle dieser beiden Entwicklungen treten 
dann schlieBlich im Kiistengebiet bei Quiaios und Peniche reine, 
deutlich geschichtete Kalke, die direkt unter den ,couches a 
Gryphaea obliqua* lagern. 

Von Penedo da Saudade beschreibt Pomprcks aus der 
Zone der kompakten Kalke der couches de en folgende 
unterliassische Ammoniten: 

Arietites obtusus Sow. sp. 
s plychogenus Pomp. 
a amblyptychus Pomp. 
i (Arnioceras) oncocephalus Pomp. u. 

spec. 

Durch cee Fossilfuhrune ist der stratigraphische Umfang des 
gesamten Schichtenkomplexes ziemlich sicher gekennzeichnet. 
In seinen untersten Lagen zwischen Aveiro und Thomar enthilt 
er noch Teile des Hettangien und reicht dann durch den ganzen 
Lias @ zum mindesten bis in die Obtusus-Zone des Lias f. 

Die ,couches a Gryphaea obliqua“ sind vornehmlich aus 
Mergelkalken und Mergeln zusammengesetzt. Ihre Fauna ist 
durch Echioceras Nodotianum v’OrRB. Gryphaea obliqua GuLDr., 
Terebratula punctata Sow. usw. charakterisiert. 

Bei Peniche beginnt dieser Horizont mit einem Gastropoden- 
lager, das vornehmlich Chemnitzien, Nerineen und Cerithien 
enthalt. Bemerkenswert ist hierbei das Vorkommen von 
Nerineen, die anderwarts im Lias wenig bekannt und wohl» zu 
den Fibss ios Arten dieser Gattung ee 

Bei Quiaios lagern iiber den Gastropodenmergeln bituminése 
Schichten, die — allerdings nur in ihrer lithologischen Beschaffen- 
heit — den Posidonien-Schiefern Wiirttembergs vergleichbar sind. 

Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, daB der Hori- 
zont der Gryphaea obliqua auch im mediterranen Teil des por- 
tugiesischen Lias, bei Cezimbra siidlich des Tajo wiederkehrt. 

Die Fauna der Obliqua-Zone ist nicht spezifisch unterlias- 
sisch. Manche Arten, wie Belemnites breviformis VoOutTz, 
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Pentacrinus basaltiformis Mruu., reichen bis in die Spinatus- 
Zone, Spiriferina rostrata Scuu. sogar bis in den Oberlias. 

Aus dem Gesamtcharakter der Fauna wie auch aus den 
Lagerungsverhaltnissen bei Quiaios und Peniche geht aber hervor, 
daB die ,couches a Gryphaea obliqua* im wesentlichen. Aqui- 
valente der OpprEL’schen Zone des Ammonites raricostatus sind. 

Mittellias. 

Der mittlere Lias tritt in Portugal in gréSerer Verbreitung 
auf als der Unterlias und ist petrographisch gleichmafiger aus- 
gebildet als dieser. Mergel, mergelige Kalke, selten reine 
Kalke bauen die Schichten auf. 

_Cuorrar gliedert den gesamten Mittellias in vier Horizonte: 

Couches a Ammonites. Jamesoni 
Niveau de l’ Ammonites Maugenesti 

Couches a Ammonites capricornus 
Couches a - Ammonites spinatus. 

Dieser Einteilung schlieSt sich C. Renz im wesentlichen an, da 
aus seinen Untersuchungen gleichfalls deutlich hervorgeht, dab 
die einzelnen Stufen nicht stratigraphisch genaue Aquivalente 
der mitteleuropiischen Ammoniten-Zonen des mittleren Lias sind. 

Die ,couches a Amm. Jamesoni* enthalten in ihren unteren 
Partien Mergel, die durch das haufige Auftreten von Platy- 
pleuroceras brevispina Sow. u. Pl. submuticum Opp. den Charakter 
einer selbstandigen Zone erlangen. Die oberen Lagen sind kalk- 
reicher und durch das l[irscheinen einer Spongien - Bank 
(Hexactinellidew) von besonderem Interesse. 

In der Fauna dieser Schichten herrschen Ammoniten, 

Belemniten und Brachiopoden vor. JBei ihrem mitteleuro- 
paischen Charakter ist das Vorkommen von Terebratula Davidson 
Hamme, einer durchaus mediterranen Art, von  besonderer 

Bedeutung. 

Es wirde zu weit fiihren, jedesmal alle Arten anzufihren. 
Es soll dies nur geschehen, soweit die im paldontologischen 
Teil beschriebenen Spezies in Betracht kommen. Im iibrigen 
verweise ich. auf die ausfiihrlichen Fossillisten bei CuorraT und 
C. Renz. 

In dem von C. Renz untersuchten Gebiet von Casalcomba 
ist dieser Horizont anscheinend nicht aufgeschlossen. Es 
wurden nur vereinzelte Stiicke der Dumortieria Jamesoni Sow. 
in losen Exemplaren aufgesammelt, die méglicherweise auf 
sekundarer Lagerstitte liegen. 
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Verglichen mit den mitteleuropaischen Zonen, entsprechen 
die couches a Amm. Jamesoni“ ziemlich genau dem gleichnamigen 
Horizont bei Oppel. 

Eine Reihe von Arten, darunter Dumortieria Jamesoni Sow. 
selbst, reicht bis in das Niveau des Ammonites Maugenesti, z. T. 
noch dariiber hinaus. Die stratigraphische Stellung dieses 
Horizontes erhellt aus dem haufigen Vorkommen von Aegoceras 
(Tropidoceras) Maugenesti p’OrB. und Phylloceras Loscombi Sow. 
Beide Arten liegen in Mitteleuropa in der Jbex-Zone. Auf- 
falligerweise erscheint schon in diesem Niveau Lytoceras fimbriatum 
Sow., eime Art, die in nérdlicheren Liasgebieten erst in der 
Margate: Wpne auftritt. 

Seinem stratigraphischen Umfang nach ist der Maugenesti- 
Horizont Cuorrats der Opprextschen /ber-Zone, z. T. auch noch 
der Davoei-Zone aquivalent. C. Renz zitiert aus den gleichen 
Schichten: 

Lytoceras fimbriatum Sow. 
lineatum SCHLOTH. var. gigantea QUENST. u. 
salebrosum Pomp. 

4 

ey) 

Die ,couches a Amm. capricornus“ enthalten meist Mergel mit 
pyritisierten Ammoniten und entsprechen gleichfalls zwei ver- 
schiedenen Zonen. Ihre Unterregion ist der oberen Abteilung der 
Davoei-Zone aquivalent, die Oberregion den tieferen Teilen der 
Margaritatus-Stufe. Leitend sind Aegoceras capricornu SCHLOTH. 
und Amaltheus margaritatus Montr. Bei Casalcomba ist dieser 
Horizont, abgesehen von zahlreichen Belemniten und Mollusken, 
durch das Zonenfossil 

Aegoceras (Microceras) capricornu SCHLOTH. erwiesen. 
Die dariiber folgenden Spinatus-Schichten decken sich 

stratigraphisch ziemlich genau mit dieser Zone in Schwaben; 
zudem ist auch eine auffallige Ubereinstimmung in der petro- 
graphischen Beschaffenheit der Gesteine mit der schwabischen 
Spinatus-Zone zu beobachten. Die Fauna dieser Schichten ist 
aber in Portugal nicht rein mittelliassisch; es treten neben 
Arten, die wie Mactromya liasina Ac. bis hinab in die Obiqua- 
Zone zu verfolgen sind, hier schon wieder Typen auf, denen 
wir im mitteleuropaischen Oberlias begegnen. Bei Casalcomba 
scheinen diese Schichten auch noch die oberen Teile der Mar- 
garitatus-Zone in sich zu schlieBen; es stammen von da: 

Amaltheus spinatus Sow. u 
- margaritatus MontTr. 
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Oberlias. 

Die Grenze zwischen Ober- und Mittellias ist in Portugal 
faunistisch wie petrographisch sehr verschwommen; dieselben 

Kalke und Mergel, denen wir im Mittellias begegnen, bauen 
auch den Oberlias in einer Machtigkeit von 150—300 m auf. 

Die Fauna hat anfangs den ausgesprochenen Charakter 
einer Mischfauna; in den unteren Partien sind mittelliassische 

Elemente noch sehr haufig, erst in der Bifrons-Zone ist die 
Fauna rein oberliassisch. 

CuorratT unterschied daher im Toarcien wieder vier Hori- 
zonte, von denen er die 

couches de passages und 
couches a Leptaena 

als unteren Oberlias, die 
couches a Amm. bifrons und 
couches a Amm. aalensis 

als oberen Oberlias bezeichnete. 
In der unteren Abteilung treten mittelliassische Arten noch 

in den Vordergrund. Nach den Cuorratschen Fossillisten 
kommen noch in den ,couches a Leptaena“ 14 Arten vor, die 

Mittellias und Oberlias gemeinsam haben. 
Die Ubergangsschichten sind von dem Leptaena-Lager inso- 

fern gut zu trennen, als sie auffallend viel Coeloceren enthal- 
ten; auBerdem fehlt ihnen Leptaena liasina Boucu, die Leitform 
des nachst héheren Horizontes. 

Von besonderem Interesse sind die mergeligen ,couches 
a Leptaena“ mit verkiesten Fossilien. Diese Schichten liegen 
in Portugal tiber den Coeloceren-Schichten und miissen daher 
dem Oberlias zugerechnet werden. In Wiirttemberg, [England 
und Calvados ist das Umgekehrte der Fall. Hier legen die 
Brachiopodenschichten zwischen Mittel und Oberlias; die 
Hauptentfaltung der Coeloceren folgt erst dariiber. 

Diese Lagerungsverhaltnisse sind aus den Hinwanderungen 
der Ammoniten von Siiden nach Norden zu erklairen. Sie 
erfoleten in Portugal eher als in Mitteleuropa und daher schon 
vor der MHauptentfaltung der Brachiopodenfauna. CHOFFAT 
schlieSt daraus, da8 umgekehrt die Wanderung der Brachi- 
opoden von Norden nach Siiden gerichtet war. 

In dem Gebiet von Casalcomba sind beide Horizonte des, 

unteren Oberlias nachgewiesen. Die Schichten 3!) entsprechen 
nach ©. Renz dem Ubergangshorizont, die Schichten 2a dem 
Leptaena-Lager. Auffallig ist hierbei, daB die Mehrzahl der 

1) Vergl. auch die Schichtenfolge in der zitierten Arbeit von C. Renz. 
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verkiesten, kleinen Coeloceren aus den Schichten 2a angegeben 
wird, die ihrerseits aber durch den Nachweis der kleinen 
Phynchonell apygmea Moors ohne Zweifel Aquivalente der , couches 
a Leptaena“ sind. 

Die stratigraphische Gliederung des Bifronslagers hat durch 
die Untersuchungen bei Casalcomba wesentliche Erweiterungen 
erfahren. C, Renz rechnet zu diesem Horizont seine Schichten 1, 

1a und 2. 
Hiervon entspricht die Schicht 1 dem Hauptlager des 

Hildoceras bifrons Bruce. mit 

Hildoceras bifrons Bruc. und 
Frechiella kammerkarensis Stou. 

In Schicht 1a dominiert entschieden Polyplectus discoides 
ZIETEN, wahrend Hildoceras bifrons Bruc. nur noch vereinzelt 
auftritt. Diesem Lager gehért die Hauptmasse der Ammoneen 
an. (C. Renz zitiert folgende Arten:*) 

Phylloceras heterophyllum Sow. 
r Nilssoni Hes. 

Polyplectus discoides Z1IETEN 
Harpoceras (Grammoceras) Muelleri DENCKM. 

2 (Grammoceras) subcomptum BRANCA 
(Grammoceras) fallaciosum BAYLE 

. striatulum Sow. 
dispansum Lyc. 

aff. aalense ZIETEN 

‘ subplanatum OPPEL 
Hildoceras Levisoni Sips. 

5 boreale SEEB. 
= quadratum HauG 
. serpentinum REIN 
a Saemanni Dum. 
3 aff. costicillatum Fue. 
2 bifrons Brue. (1 St.) 
= retrorsicosta OPPEL 

Haugia Eseri OpreL 
Coeloceras crassum PuiLi. mut. mutabile-costata Prinz 

As crassum PHILL. 

df annulatum Sow. 
z annulatiforme Bonar 

i cf. anguinum Rein 
‘ commune Sow. (vereinzelt) 

') Diese Bestimmungen haben durch die palaontologische Be- 
arbeitung des Materials vielfach Abinderungen erfahren. (II. Teil.) 
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Coeloceras Desplacei v’Ors. 
: Desplacei D’ORB. var. mediterranea RENZ 
z Choffati Renz 
% Davoei Sow. mut. lusitonica Renz 

Braunianum D’ORB. 
Die Zone dé Schicht 2 war bisher in Portugal unbekannt. 

Sie ist faunistisch durch das Auftreten von Hildoceren aus der 
Gruppe Fuciniceras charakterisiert, die weder in héheren noch 
tieferen Horizonten wiederkehren. Folgende Arten wurden 
bestimmt: 

Hildoceras pectinatum MENEGH. 
£ ruthenense REIN 
s cornacaldense TAUSCH. 

Die Obergrenze des gesamten Lias im nérdlichen Portugal 
bilden nach CuHorrar die ,couches a Am. aalensis“. Petro- 
graphisch sind sie von den Bifrons-Schichten nicht zu trennen; 
sie zeichnen sich faunistisch dadurch aus, da8 in fortlaufender 
Entwicklung aus dem Bifrons-Horizont herauf immer jiingere 
Ammonitenformen auftreten, die teils Lias, teils Dogger reprisen- 
tieren. Dieser Horizont entspricht daher etwa dem obersten 
Teil der Jurensis-Zone bis einschlieBlich der Murchisoni-Zone. 
Teile dieser Schichtenserie sind sicher auch im Gebiet von 
Casalcomba aufgeschossen, aus denen C. Renz 

Tmetoceras scissum BENECKE 
und 

Hammatoceras planinsigne V ACEK 
anfiihrt. 

Bemerkenswert ist, da8 der Aalensis-Horizont bei Peniche 
in ganzlich veranderter Ausbildung mit sandigen Mergeln, die 
Quarzkérner fiihren, und einer korallogenen Fauna wiederkehrt, 
desgleichen bei Thomar, wo schon von der Obliqua-Zone an 
der ganze Lias eine abweichende Facies (Lias a facies espagnol) 
aufweist. 

Uberblicken wir die Gesamtentwicklung des portugiesischen 
Lias nérdlich des Tajo, so finden wir — wenigstens vom _ 

- Mittellias an — alle Zonen des Oprpeischen Normalprofils ver- 
treten. Im einzelnen aber haben die Zonen nicht den gleichen 
stratigraphischen Wert wie in Schwaben oder England. 

Wir haben eine Mischfauna vor uns, die eine yon der mittel- 
europidischen abweichende Vertikalverbreitung der Arten bedingt. 

Der Grund hierfiir liegt in der geographischen Lage des 
Gebietes an der Grenze zwischen neritischer Randzone und 
der tieferen Tethys des mediterran-kaukasischen Reiches. Hier 
konnte ein direkter Faunenaustausch stattfinden, der zur Folge 
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hatte, daB die aus dem siidlichen Meer ausgewanderten Arten 
in Portugal eher erscheinen als beispielsweise in Schwaben 
und England. Dann besitzen aber auch einige wichtige Arten 
in Portugal eine gréBere Lebensdauer und haben daher den 
Charakter von Zonenfossilien verloren, der ihnen in mittel- 

europaischen Ablagerungen allgemein zukommt. 
Bei der paliontologischen Besprechung der einzelnen Typen 

wird diese abweichende Vertikalverbreitung des niheren er- 
Ortert werden. 

II. Pal’iontologische Beschreibung der Ammoniten aus dem 

Liasdistrikt von Casalcomba. 

Ammonoidea. 

Familie: Phylloceratidae Ziv. 

Genus: Phylloceras SurEss. 

Das Material an Phylloceraten aus dem nérdlichen Teile 
Portugals ist im Vergleich zu den wtbrigen Gattungen sehr 
gering. 

Es enthalt nur zwei Phylloceren (Phylloceras heterophyllum 
Sow. und Phylloceras Nilssoni: HeBery.) und drei kleine nicht 
niher bestimmbare innere Windungsstiicke von Rhacophyllites; 
hierzu kommen noch zwei Exemplare von Phylloceras Los- 
combi Sow. aus der Gegend noérdlich yon Buarcos im _ Lias- 
distrikt von Coimbra, die dem Breslauer Museum gehdoren. 

CHOFFAT zitiert aus dem Liasgebiet nérdlich des Tajo nur 
vier Arten: 

Phylloceras Loscombi Sow. (,,Couches a Am. Jamesoni, 
Maugenesti, capricornus®.) 

2? Phylloceras aff. ibex heterophyllum QuENST. (,,Couches a 
Am. Jamesoni.‘) . 

Phylloceras cfr. Calypso vD’ORB. (,,Couches a Leptaena“.) 
Phylloceras heterophyllum Sow. (,,Couches a Am. bifrons‘.) 

Diese auffallige Armut an mediterranen Faunenelementen 
im Lias des nérdlichen Portugal kommt auch in der sparlichen | 
Vertretung der Lytoceren zum Ausdruck. 

Wesentlich besser sind sie in Siidportugal vertreten. Der 
Juradistrikt der Provinz Algarve wurde schon von Neumayer 
dem mediterranen Gebiet zugerechnet. 

Das Material der Kollektion Renz umfa8t nur die mittel- 
europaische Fauna von Casalcomba; im Breslauer Museum aber 
legen eine Anzahl Fossilien, die aus den Juraablagerungen 
der Provinz Algarve stammen. Hier verschiebt sich die prozentuale 
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Beteiligung der Arten zugunsten der Phylloceren, die mit vier 
typisch mediterranen Arten vertreten sind, nimlich: 

Phylloceras zignodianum Pv’ ORB. 
mediterraneum NEUM. 

= Spadae MENEGH. 
ar tortisuleatum D’ORB. 

7 

Phylloceras heterophyllum SownErey. 

1820 Ammonites heterophyllus Sowrrsy: Mineral Conchology, S. 119, 
Taf. CCLX VI. 

1825 Globites heterophyllus Haass: Ammonit. et Goniatit, S. 148. 
1829 Ammonites heterophyllus Pumurps: Geology of Yorkshire, S. 163, 

Taf. XIH, Fig. 2. 
1813 Ammonites heter ophyllus Quexstevt: Flézgebirge, S. 259. 
1844 Ammonites heterophyllus p’Orsteny: Pal. franc. Terr. jur., I, S. 339, 

Tak 109. 
1846 Ammonites heterophyllus Posidoniae Quexstept: Cephalopoden, 

S. 101. . 
1856 Ammonites heterophyllus Orret: Juraformation, § 32, Nr. 39. 
1858 Ammonites heterophyllus QueNstepr: Jura, S. 252. 
1871 Phylloceras heterophyllum Neumayer: Phylloceraten des Dogger und 

Malm, 8. 308, Taf. XIT, Fig. 1 
1874 Ammonites heterophyllus Demortier: Dépots jurassiques du bassin 

du Rhone IV, S. 104. 
1880 Ammonites heter rophyus Cuorrar: Terrains j jurassiques du Portugal, 

Lissabon, 8S. 
1883 Phylloceras ie Wricur: Lias Ammonites, S. 424, 

Taf. LXXVII, Fig. 4, Taf. LXXVIU, Fig. 1, 2. 
1885 Ammonites heter ophyllus QUENSTED?T: Ammoniten d. Schwab. Jura. 

S. 361, Taf. 45, Fig. 1—T. 
1893 Phylloceras haterophyllum Pompecks: Beitrige zu einer Revision 

der Ammoniten des Schwab. Jura. Jahreshefte d. Ver. f. vaterl. 
Naturkunde in Wirttemberg, Jahrg. 49, S. 175. 

1904 Phylloceras heterophyllum Prixz: Fauna der alteren Jurabildungen 
im nordést]. Bakony. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. 8S. 35. 

1905 Phylloceras heterophyllum Rexz: Uber die mesozoische Formations- 
gruppe der siidwestl. Balkanhalbinsel. N. Jahrb. f. Min. Beil.- 
Bd. XX], 8. 289. 

1909 Phylloceras heterophyllum Rexz: Der Nachweis von Lias in der 
Argolis. Diese Zeitschr. Bd. 61, S. 226. 

1912 Phylloceras heterophyllum Renz: 'Stratigraphische Untersuchungen 
im portugiesischen Lias. N. Jahrb. f. Min. usw. Bd. J, S. 76. 

Es liegt ein kleines, verkiestes Stiick vor. Bau der Um- 
gange, Involution und Sutur entsprechen vollkommen der 
typischen Form eines Phylloceras heterophyllum Sow. 

Fundort: Im Norden yon Silvan an der StraBe Silvan— 
Murtede. 

Phylloceras Nilssoni HEBERT. 
1866 eg Nilssont Hépert: Bull. Soe. géol. de France 28, S. 526, 

ig. 3. 
1869 Phylloceras Nilssont Zrrver: Zentralapenninen, S. 134. 
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1876 Ammonites Nilssont Dumortrer und Fonrannes: Ammonites de la 
zone a A. tenuilobatus, S. 20, Taf. III, Fig. 7. 

1880 Phylloceras Nilssoni Tarammnaz: Lias Alpi Venete, S. 73, Taf. LIT, 
Rios 1 

1881 Phylloceras Capitanet: Mrxecuint: Fossiles du calcaire rouge am- 
monitique, Lias supérieur (Apennin central et Lombardie). Palé- 
ont. Lombarde (4), Taf. XVIII, Fig. 4—6. 

1881 Phylloceras Nilssoni Menneninr: Ebenda, Taf. XVIII, Fig. 7—9. 
1886 Phylloceras Nilssoni Vacex: Oolithe vom Kap St. Vigilio, S. 67, 

Taf. IV, Fig. 1—7. 
1904 Phi ylloceras Nilssoni Prinz: Fauna der 4lteren Jurabildungen im 

nordéstlichen Bakony. Jahrb. d. ungar. Geol. Anst. S. 42, 
Taf. VII, Fig.1a u. 1b; Taf. XX1, Fig. 1 a—e,2a— ema dane 36, 
Fig. 10. 

905 Pes Nilssont Renz: Uber die imesoznicela Formationsgruppe 
der siidwestlichen Balkanhalbinsel. N. Jahrb. f. Min. 1905, Beil.- 
Rd. XX], 8. 287, Taf. XIU, Fig. 6. 

1907 Phylloceras Nilssoni Renz: Zur Geologie Griechenlands. Verhandl. 
Osterr. Geol. R.-A. 1907, Nr. 4, 8. 81. 

1909 Phylloceras Nilssoni Renz: Der Nachweis von Lias in der Argolis. 
Diese Zeitschr. Bd. 61, S. 227, Taf. IV, Fig. 4. 

1912 Phylloceras Nilssoni Renz: Stratigraphische Untersuchungen im 
portugiesischen Lias. N. Jahrb. f. Min. Bd. I, S. 76. 

Das kleine Exemplar aus dem portugiesischen Oberlias 
stimmt in Form und Furchenbildung mit den guten Abbildungen 
tiberein, die MenEGHINI von Exemplaren aus dem Zentralapennin 
gibt.. Der Erhaltungszustand unseres Stiickes ist sehr schlecht, 
so da8 von einer ausfihrlichen Beschreibung, der nichts Neues 
hinzuzufiigen ware, abgesehen wird. 

Im Gegensatz zu Phylloceras heterophyllum Sow. ist Phylloceras 
Nilssoni HEB. ein typischer Vertreter der mediterranen Fauna und 
daher fiir den mitteleuropdischen Lias von Casalcomba als fast 
das einzige stidliche Faunenelement von Bedeutung. 

Fundort: WNW von Vimieira. 

Genus: Rhacophyllites ZIITEL. 

Rhacophyllites spec. indet. 

Tis liegen drei Stiicke vor, deren Kleinheit und Erhaltungs- 
zustand nur die Gattungsbestimmung erméglichte. 

Familie: Lytoceratidae NEUMAYR emend. ZITTEL. 

Genus: Lytoceras SvuEss. 

Die Entwicklung der Lytoceren in Nordportugal ist nur 
wenig reicher an Arten und Individuen als die der Phylloceren. 
Aus dem Liasdistrikt von Casalcomba liegen nur zwei 
Spezies vor: 

; Lytoceras fimbriatum Sow. 
Lytoceras salebrosum Pomp. 
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Etwas besser sind die Lytoceren in Cuorrats Fossillisten 
vertreten, die das ganze Liasgebiet noérdlich des Tajo umfassen. 
Ubereinstimmend mit dem vorliegenden Material wird nur 
Lytoceras fimbriatum Sow. aus den ,couches a Am. Maugenesti, 
capricornus, spinatus“ zitiert; ferner gibt CHorrar an: 

Lytoceras sp. nov. aff. jurense ZinvteN (,,Couches a Am. 
spinatus". ) 

: ef. cornucopiae YounG u. Bp. (,,Couches de passage, 
a Leptaena, Am. bifrons“.) 

se jurense Zim. (,Couches a Am. bifrons“.) 
s Germaini D’ORB. (,Couches a Am. aalensis“.) 
a Trautscholdi Oppr.. (,,Couches a Am. aalensis“.) 
i sp. nov. aff. sublineatum Opp. (Mittlerer Lias). 

Wiewohl die Lytoceren mit Recht als Typen des medi- 
terranen Jurameeres aufgefaBt werden, sind doch — abgesehen 
von den neuen Species — siimtliche hier aufgezahlten Arten 
auch im Schwabischen Jura vertreten. 

Aus der Liickenhaftigkeit ihrer zeitlichen Aufeinanderfolge 
in Schwaben geht, wie Pomprcks gezeigt hat, hervor, daB8 wir 
es mit Hinwanderungen urspriinglich fremder Elemente zu tun 
haben. Ist diese Annahme aber richtig, so mu8 die Kinwanderung 
in Gebieten, die dem mediterranen Meere unmittelbar benachbart 
sind, auch zeitlich eher erfolgt sein als in Schwaben. ‘Tatsiach- 
lich wird dies durch das friihere Auftreten. gewisser Lytoceren- 
Arten in Nordportugal bewiesen. 

Lytoceras fimbriatum Sow. liegt in Schwaben in den Zonen 
mit Coeloceras Davoei und Amaltheus margaritatus. PompEcKs 
hebt in der Revision der schwabischen Lytoceren!) hervor, daB 
ihm sichere Angaben tiber das Vorkommen des Lytoceras fim- 
briatum Sow. unterhalb der Davoei-Zone nicht bekannt sind. Nach 
Dumortipr liegt diese Art in Frankreich im Niveau des Belem- 
nites paxillosus, mithin in etwa gleicher Héhe wie in Schwaben?). 
In Portugal begegnen wir ihr schon in den ,couches a Ammo- 
nites Maugenesti*, die in der Hauptsache der schwabischen 
Ibex-Zone eutsprechen. 

Lytoceras cornucopiae Youne und Birp ist in Schwaben auf 
die oberliassische Zone mit Posidonia Bronni beschrankt. D’Or- 
BIGNY?) und Oppsn‘) zitieren die Art aus Frankreich (Aveyron, 

1) Jahreshefte des Ver. f. vaterlind. Naturkunde in Wirttemberg, 
Jahrg. 52, 1896. 

2) Dumorrier: Etudes paléont. d. bassin d. Rhone. III, 1869, S. 93. 
3) p’Orpieny: Paléontologie fran¢g. Terrains jurassiques. 1, 1842 

bis 1849, S. 318. 
4) Oppet: Juraformation, 1856—58, 8. 253. 

Zeitschr. d. D, Geol, Ges. 1913. 34 
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Isére) aus dem gleichen Niveau; in Portugal aber liegt sie schon 
in den ,couches de passages“ und geht bis zum Bifrons-Hori- 
zont hinauf, d. h. auf schwabische Verhaltnisse iibertragen: Die 
Art lebt in Portugal schon an der Obergrenze des Mittellias. 
Abgesehen von den Formen, die wie Hildoceras bifrons Bruc. 
gleichzeitig im Norden und Siiden eine weltweite Verbreitung 
hatten, kénnen wir diese Erscheinung bei all den Ammoneen 

des portugiesischen Lias beobachten, die mediterranem und 
mitteleuropaischem Meer gemeinsam waren, aber im siidlichen 
ihre eigentliche Heimat hatten. 

Abgesehen von den Facies-Verhaltnissen der Ablagerungen 
ist dies der eigentliche Grund, weswegen auch die zonale Hin- 
teilung des portugiesischen Lias nach Ammoniten-Horizonten 
im Vergleich zu Schwaben verzerrt erscheint und daher auch 
nicht so recht zum Opprztsche Schema passen kann. 

Lytoceras fimbriatum SowERBy. 

1817 Ammonites fimbriatus Sownrsy: Mineral Conchology, Vol. II, 8. 145, 
Taf. 164. 

1820 Ammonites lineatus Scutornem: Beitr. z. Petrefaktenkunde, S. 75 (?). 
1842 Ammonites fimbriatus p’Orsieny: Pal. franc. Terr. jur., I, S. 313, 

Daf.98: 
1843 Ammonites lineatus Quensrevr: Flézgebirge Wirttembergs, 8. 171. 
1847 Ammonites lineatus numismalis Quexstept: Cephalopoden, S. 102, 

Taf. 6, Fig. 8. 
1854 Ammonites lineatus numismalis und amalthei Oprrren: Mittl. Lias, 

Jahreshefte fiir vaterl. Naturk. i. Wirtt., S. 88. 
1856 Ammonites fimbriatus Oprrt: Juraformation, § 25, Nr. 25. 
1857 Ammonites lineatus Qurensrepr: Jura, 8. 183, Taf. 16, Fig. 13; 

S.hGly Lal. 21) Mies. 
1869 Ammonites fimbr iatus Dumorrier: Deépéts jur. d. bassin d. Rhone III, 

Sp, Wc 
1880 Ammonites jimbriatus Cuorrat: Terrains jurassiques du Portugal. 

Lissabon. 8.18, 15, 16, 29. 
1883 Lytoceras jfimbriatum Wricar: Lias Amm. of the British Islands. 

S. 407, Taf. 71, 72, Fig. 1—4. 
1885 “panama 2s Bonne. Qurentsept: Ammoniten des Schwab. Jura. 

Lias. 8. 809, Taf. XX XIX, Fig. 14. 
1896 Lytoceras jimbr iatum Pomercns: Beitrage zu einer Revision der 

Ammoniten des Schwab. Jura. Jahreshefte d. Ver. f. vaterl. 
Naturk. in Wirtt., Jahre. 52, 8. 294, Taf. IV, Fig. 3. 

Vel. 1900 Lytoceras er. fibriatum Berront: Fossili. domeriani della 
provincia di Brescia. Mém. de la soc. paléont. suisse, Bd. XXVIII, 
S. 26, Taf. I, Fig. 6. 

1912 Lytoceras ‘fimbriatum Renz: Stratigraphische Untersuchungen im 
portug. Lias. Neues Jahrb. f. Min. usw. 1912, I, S. 78. 

1912 Lytoceras lineatum var. gigantea Renz, Ebenda. S. 78. 

Von dieser Art legen vier Windungsfragmente vor, die von 
ansehnlich gro8en Exemplaren stammen. Die Stiicke weichen im 
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einzelnen ein wenig von dem schwibischen Typus des Lytoceras 
fimbriatum Sow., den Pomprecks einer genauen Revision unter- 
zogen hat, ab. Sie stimmen besser mit den Abbildungen der 
Art bei D’OrBIiGNy und WricurT iiberein. 

Der Querschnitt der Windungen ist nicht genau kreisférmig 
sondern mehr oval. Die Rippen stehen dicht und sind auch 
auf den inneren Windungsstiicken kriftig entwickelt; auf den 
kleineren entsprechend feiner und leistenférmig. Uber die 
Seitenflachen verlaufen diese Rippenlinien fast radial, biegen 
sich aber auf dem Riicken leicht nach hinten zuriick. Bis- 
weilen tritt in der Externregion eine Zweiteilung der Rippen 
ein; unregelmaBig sind auch auf dem Riicken feinere sekundare 
Schaltrippen zwischengelagert, die erst in der Externregion 
beginnen. 

Die fiir die Art charakteristische Ausfransung der Rippen 
ist bei allen Stiicken mehr oder weniger deutlich sichtbar. 
Hingegen sind die von Pomprecss hervorgehobenen Einschniirungen 
und die damit zusammenhangenden, undeutlichen Anzeichen 
stehengebliebener, kragenartiger Mundriainder an der vorderen 
Grenze der Einschniirungen kaum zu beobachten. 

Im Breslauer Museum liegt ein vollstandiges, teilweise 
noch mit der Schale erhaltenes Exemplar von Lytoceras fimbriatum 
Sow. von S. Pedro de Muel bei Coimbra, an dem auch die 
letztgenannten Merkmale vorhanden sind. Der Windungs- 
querschnitt dieses Stiickes ist kreisrund; es stimmt somit mit 
dem schwabischen Vorkommen der Art yollkommener iiberein 
als das Material von Casalcomba. 

Die Lobenlinie der beschriebenen Bruchstiicke aus der 
Kollektion Renz ist z.T. noch gut erhalten. Sie entfernt sich 
in ihrer Ausbildung gieichfalls etwas vom schwabischen Typus 
(QuUENSTEDT, Cephalopoden, Taf. VI, Fig. 8) und zeigt iiberein- 
stimmend mit der Darstellung bei D’ORBIGNY eimen eng ein- 
geschniirten Stamm des ersten Lateralsattels. Dieser Unter- 
schied beeinfluBt aber nicht die Richtigkeit der Bestimmung, da 
nach Pomprecss bei gréSeren Individuen sich dieser Sattelstamm 
allmahlich verengen soll. 

AuBer den im vorangegangenen beschriebenen liegt noch 
ein gréBeres Windungsbruchstiick vor, das yon C. Renz in seiner 
stratigraphischen Arbeit iiber Portugal als Lytoceras lineatum 

SCHLOTH. var. gigantea QUENST. zitiert wurde. 

Das Stiick ist sehr zusammengepreBt und lat daher keine 
sicheren Angaben iiber den Windungsquerschnitt zu; im tibrigen 

aber stimmt es mit QusnsteptTs Abbildung gut iberein. 
34* 
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Pomprecks rechnet diese Formen gleichfalls zu Lytoceras 
fimbriatum Sow. und gibt an, daB bei grofen Exemplaren, die 
einen Durchmesser bis 400 mm und mehr entsprechen, die 
Skulptur gréber wird; ,die Rippen sind in dieser Gri8e z. T. 
fimbriert, ein Teil von ihnen ist in der Mitte der Windungshohe 
zweigespalten“. Da all diese Merkmaie fiir unser Stiick zu- 
treffen, wurde es gleichfalls zu Lytoceras fimbriatum Sow. gestellt. 

Im Gegensatz zu Pomproks halt Janenscu') die Trennung 
von Lytoceras fimbriatum Sow. und Lytoceras lineatum ScHLOTH: 
aufrecht. Als trennende Momente gibt JANENnscH alle die Merk- 
male an, die im obigen als Abweichungen der pD’Oxrpianyschen 
und Wrieruschen Formen vom schwibischen Typus angefiihrt 
wurden. Hr betont zudem noch die verschiedene Ausbildung 
von Einschntirungen und Mundrandern auf den inneren Win- 
dungen. - Das. vorliegende Material ist aber zu ungeniigend, um 
in dieser Unterscheidung sichere Schliisse zuzulassen, und gibt 
namentlich fiir die letzte, wichtige Frage keine Anlele wane 

Es wurde daher bei der (besatmmma an Pompsckss Darstellung 
festgehalten. 

Es sei noch darauf pet ie da8 Prinz?) die Formen 
von D’OrsiGNy und WrierH als selbstandige Art ,, Lytoceras 

postfimbriatum* auffaBte. Prinz beriicksichtigte hierbei aber nicht 
die Arbeit von Pomprecxs, aus der hervorgeht, daf die trennenden 
Merkmale der beiden dotea mit zunehmendem Altersstadium der 
Tiere allmahlich verschwinden, und somit wohl alle Fimbriaten 
(= Formenreihe des Lyt. fimbriatum. Sow.) im Alter dem yon 
p’OrBIGNY und WrictTH abgebildeten Typus sich mehr oder 
weniger nahern. Der Mangel individueller Fortentwicklung, den 
JANENSCH bei Lytoceras lineatum ScuLotaH beobachtete, ist auch 
fir Lyt. fimbriatum Sow. charakteristisch. Alle beobachteten 
Abweichungen sind sozusagen nur Spielarten einer Form 
und phylogenetisch ohne griSere Bedeutung. Line selbstindige 
Art ist daher nicht aufrecht zu erhalten. 

Fundort: StraSe Silvan-Murtede. 

Lytoceras salebrosum PoMPECK). 

Taf, XII Fig. 1. 
1885 Ammonites lineatus QuENsrepr: Ammoniten des Schwab. Jura, 

S. 306,. Taf. XXXIX “Fig. 4, Seite 309, Tai: XXX Bis? 10, 
S. 310, Taf. XXXIX Fig. 16. 

\) JANENSCH: Tensisacelnohion des ElsaB. Abhandl. z. geol. Spez.- 
Karte von Els.-Lothr. N. F. Hft. 5, 1902, S. 59. 

2) Prinz: Fauna d. 4lteren ‘Jura- -Bildungen im nordl. Bakony. 
Jahrb. d. k. ung. Geol. Anst. Bd. XN, 1904. : 
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1896 Lytoceras salebrosum Pomprcws: Beitrage z. e. Revision der Am 
moniten des Schwab. Jura. Jahresh. d. Ver. f. vaterland. Naturk. 
in Wiritemb. Jahre. 52, S. 314, Taf. II Fig. 4, Taf. V Fig. 2. 

Vel. 1900 Lytoceras cf. salebrosum Brrront: Fossili domeriani della 
prov. di Brescia. Mém. de la soc. paléont. suisse Bd. XXVI, 
Sao, Lal L Big. 11, Taf. VIL Fig. 19. 

Vel. 1909 Lytoceras cf. salebrosum Rosesperc: Mittelliassische Fauna 
der Kratzalpe im Hagengebirge. Beitr. z. Pal. u. Geol. Oesterr.- 
Ungarns usw. Bd. XXII, S. 241. 

1912 Lytoceras salebrosum Renz: Stratigraphische Untersuchungen im 
portugiesischen Lias. N. Jahrb. f. Min. usw. I, 8. 78. 

Ein gut erhaltenes Windungsbruchstiick wurde zu der 
genannten Spezies gestellt, da es mit der Beschreibung, die 
PomprEcKs yon dieser Art gibt, in allen wesentlichen Punkten 
ubereinstimmt. 

Der Windungsquerschnitt ist eirund; seine gréBte Breite 
hegt unmittelbar tiber dem Nabelabfall. 

Einschniirungen sowie kragenartige, stehengebliebene Mund- 
rander, die fiir Lytoceras fimbriatum Sow. bezeichnend waren, 
fehlen. Die Rippen sind an der Nabelwand am schwichsten, 
nehmen aber gegen den Riicken auffillig an Starke zu. 

Charakteristisch ist eine zweifache Rippenspaltung. Ein 
Teil der Rippen teilt sich auf dem unteren Drittel der Flanken- 
héhe, bisweilen auch unmittelbar am Nabelabfall; ein anderer 

Teil dagegen erst im obersten Drittel der Seitenflachen. in- 
fache Rippen sind selten. Von den Spaltrippen sind die pri- 
maren Teile am’*kraftigsten entwickelt und zeigen — an dem - 
vorliegenden Stiick nur undeutlich — eine lamellare Krauselung 

der Hinterseite. 
Eine ahnliche Art der Rippenspaltung besitzt Lytoceras Villae 

Menecuint. Pompecks trennte daher Lytoceras salebrosum. Pomp. 
yon den eigentlichen Fimbriaten (= Formenreihe des Lyt. jim- 
briatum Sow.) ab und stellte sie zur Formenreihe des Lytoceras 
Villae MENEGH. 

-Lytoceras salebrosum Pome. liegt in Schwaben tiefer als 
Lytoceras fimbriatum Sow. und gehért der Jber- und Davoei- 
Zone an. Das portugiesische Stiick stammt aus den gleichen 
Schichten wie Lytoceras fimbriatum Sow., gehért also dem 
Capricornus-Horizont an; natiirlich la8t sich auf Grund des einen 
Bruchstiickes die Vertikalverbreitung der Art in Portugal nicht 
feststellen. intsprechend dem friihen Vorkommen des Lytoceras 
fimbriatum Sow. ist auch anzunehmen, daS die beschriebene Art 

schon in tieferem Niveau auftritt. 
Fundort: StraBe Silvan-Murtede. 
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Familie: Aegoceratidae NEUMAYR. 

(emend. ZITTEL). 

Unterfamilie: Avrietitinae ZITTEL. 

Genus Avrietites WaAAc: Subgenus Frechiella. 

Frechiella kammerkarensis STOLLEY. 

1862 Ammonites subcarinatus Opret: Palaontolog. Mitteilungen aus dem 
Mus. d. Kénigl. Bayr. Staates 8, S. 140, Taf. 44, Fig. 2. 

1906 Ammonites kammerkarensis Srouuny: Uber eine neue Ammoniten- 
gattung aus d. ob. alp. u. mitteleurop. Lias. 14. Jahresber. d. 
Ver. f. Naturw. zu Braunschweig, 8. 55. 

1912 Frechiella kammerkarensis Renz: Stratigraph. Untersuchungen im 
portug. Lias. N. Jahrb. f. Min. usw. Bd. I, S. 84, Taf. 6, 
Fig. 1. 

Diese Art wurde schon in der oben zitierten Arbeit von 
C. Renz ausfiihrlich beschrieben, auf die an dieser Stelle ver- 
wiesen wird. 

Fundort: NNO von Silvan. 

Unterfamilie: Aegoceratinae ZIrreL. 

Genus: Aegoceras WAAGEN. 

Aegoceras (Microceras) capricornu SCHLOTHEIM. 

1820 Ammonites capricornus Scutornetm: Petrefaktenkunde, 8S. 71. 
1830 Ammonites capricornus ZimreN: Versteinerungen Wirttembergs, 

Sno, Late Viltig.n8: 3 
1842 Ammonites planicosta p’OrBicNy (non Sow.): Paléont. franc. Terr. - 

jurass. Céphalop., S. 242, Taf. LXV. 
1856—58 Ammonites capricornus Oppret: Juraformation S. 156. 
1880 Ammonites capricornus Cuorrat: Terrains jurassiques du Portugal, 

Lissabon, S. 14, 15. 
1885 Ammonites capricornus Quenstept: Ammoniten d. Schwab. Jura, 

Ts 201, al SOONG Aionale 
1878—86 <Aegoceras capricornus Wricur: Monogr. of Lias Ammonites 

(Palaeontogr. Soc. London), 8S. 368, Taf. XXXIV Fig. 1—8. 
1893 Aegoceras capricornum Gryerr: Mittellias. Cephalop. d. Hinterschaf- 

berges. Abhandl. d. k. k. Geol. Reichsanst. Bd. XV, S. 29, 
Taf. II Fig. 7—10. 

1893 Aegoceras capricornu Furrerer: Die Ammoniten des mittleren 
Lias von Oestringen. Mitteil. d. grobherz. bad. Geol. Landesanst., 
Bd. Il, 8: 323, Taf. XI Fig. 1: 

1909 Amblycoceras capricornum Rosexserc: Die liasische Cephalopoden- 
fauna der Kratzalpe im Hagengebirge. Beit. zur_ Pal. u. Geol. 
Oesterr.-Ung. usw. Bd. XXII 8S. 260. 

1910 Aegoceras (Microceras) capricornu Zirreu: Grundzige der Palaon- 
tologie, S. 483. Fig. 1174. 

1912 Aegoceras (Microceras) capricornum Renz: Stratigraphische Unter- 
suchungen im portug. Lias. N. Jahrb. f. Min. I, 8. 77. 

Es liegen eine Anzahl Fragmente dieser Art vor. Sie 
stammen aus weichen, tonigen Ablagerungen, sind vollkommen 



535 

plattgedriickt und lassen daher wenig von ihrer urspriinglichen 
Gestalt erkennen. 

Die einzelnen Windungen berithren sich nur; sie tragen 
erobe Rippen, die im Vergleich zum Typus, wie ihn D’OrBIGNY 
abbildet, auffallend dicht gedrangt stehen. Diese Abweichung 
ist aber wohl nur auf die Deformation des Gehauses zuriick- 
zufiihren. 

Nach CuorraT ist diese stratigraphisch wichtige Art im 
portugiesischen Mittellias sehr verbreitet. Sie ist hier auf einen 
Schichtenkomplex beschriinkt, den Cuorrar als ,couches a Am- 
monites capricornus“ bezeichnet. Dieser Horizont stimmt nicht 
genau mit den norddeutschen und englischen Capricornus- 
Schichten tiberein. Hr entspricht in seinem unteren Teile der 
Davoei-Zone, reicht aber noch bis in die Unterregion der Zone 
des Amaltheus margaritatus Montr. hinauf. Nach vb’ORBIGNY 
kommt Aegoceras capricornu ScuHLotH stets zusammen mit Amal- 
theus margaritatus Montr. vor. 

Fundorte: An der StraBe Silvan-Murtede? am Hange siid- 
westlich von Ventoza. 

Unterfamilie: Polymorphinae Haua. 

Genus: Liparoceras HYAtrt. 

Liparoceras Bechei SowERBY. 
» af. XU Pig? 7. 

1821 Ammonites Bechei Sowrrsy: Min. conch. Bd. Ill, S. 148, Taf. 280 
1825 Globites striatus Haan: Ammon. et Goniat. S. 145, Nr. 3. 
1830 Ammonites Bechei Zinren: Versteinerungen Wirttembergs 5S. 37, 

Taf. XXVIII, Fig. 4. 
1842—49 Ammonites Bechei v’Orsieny: Paléont. frang. Terr. jurass. 

Cephalop. 8. 278, Taf. LX XXII. 
1878—86 Aegoceras Bechei Wricur: Monogr. of Lias Ammonites. Pa- 

laeontogr. Soc. London, Taf. XLI. 
(?) 1885 Aimmonites infracapricor nus Quenstept: Ammoniten des Schwab. 

Jon s. 230, Vat. XXIX Wig. 9: 
1910 Lipar oceras Bechet Zrvreu: Grundziige der Palaeontologie, 5. 484. 
1912 Liparoceras Bechei Renz: ee Eg ae im portug. 

iis. N. Jahrb. f. Min. usw. I, 5.8 

Diese Art wurde von OppEL!) ence Henleyi Sow. 
vereinigt. Er gibt hierbei an, daS ScHLUMBERGER?) nach- 
gewiesen habe, da’ Ammonites Henleyi Sow. und Ammonites Bechei 
Sow. so, wie sie d’ Orpiany Taf. 82 u. 83 abbildet, nicht zwei 
verschiedenen Spezies angehéren, sondern blofe Varietaten 
bilden, welche durch Uberginge vollstindig verbunden sind. 

1) Juraformation S. 163. 
*) Bulletin Soc. géol. de France Juni 1895, S. 628. 
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In der Systematik der Ammoneen herrscht heute die 
Tendenz der Zersplitterung der Arten, die soweit geht, dab 
auf Grund viel geringfigigerer Unterschiede, als wie sie tat- 
sichlich zwischen Liparoceras Henleyi Sow. und Liparoceras 
Bechei Sow. bestehen, neue Spezies gegriindet werden. Ich 
schlieBe mich daher hier der von pv’ OrBiGNy befolgten Trennung 
beider Arten an. , 

Aus dem Lissaboner Staatsmuseum liegt mir ein kleines, 
verkiestes Exemplar dieser Art vor. 

Die Umginge nehmen rasch an Dicke zu. Sie umschliefen 
sich fast vollkommen und lassen nur einen engen, tiefen Nabel 
offen. Riicken und Seitenflachen sind gleichmafig gerundet, 
der Querschnitt ist kreisformig. Die Seitenflaichen tragen gerade, 
radial gestellte Rippen, die durch zwei Knotenreihen unterbrochen 
werden. Der zwischen den Knoten gelegene Teil der Rippen 
ist am stirksten. Ibr Verlanf tiber den Riicken ist bei dem 
kleinen Sttick nur angedeutet. Auf den innersten Windungen 
werden auch die seitlichen Rippenpartien immer see 
Soweit das voriegende Exemplar einen Schluf zulaSt, dirften 
die Anfangswindungen vollkommen glatt sein. 

Im Breslauer Museum liegt von 8S. Pedro ae Muel bei 
Cintra (Portugal) ein griéSeres, gut erhaltenes Exemplar dieser 
Art. Bei diesem Stiick sind die Rippen der Seitenflachen 
fein; an der 4uBeren Knotenreihe lésen sie sich in ein Bindel 

diinner Sekundarrippchen auf, von denen meist drei in einem 
Knoten entspringen.. Zwischen den knotentragenden Rippen 
sind bisweilen feine Radialfalten eingeschaltet, die ohne 
Unterbrechung tiber Seiten und Ricken verlaufen. Unter der 
Lupe wird schlieBlich noch eine feine konzentrische Streifung 
der Schale sichtbar. 

Von der Sutur sind nur der Externsattel und der tiefe, 

dreiteilige erste Laterallobus sichtbar. Der Externsattel ist 
stark veridstelt; durch einen tiefen Sekundarlobus wird er in 

zwei Teile geteilt, die ihrerseits wieder in einzelne Astchen 
aufgelost sind. 

Der Sattelstamm ist im Vergleich zu seiner Ausbildung bei 
Liparoceras Henleyi Sow. sehr diinn, wie tiberhaupt Liparoceras 
Henleyi Sow. in der Sutur nicht den Grad der Zerschlitzung 

erreicht, der unserer Art eigen ist. 

Auch ‘uBerlich unterscheidet sich Liparoceras Henleyi Sow. 
von Liparoceras Bechei Sow. in vieler Hinsicht. Das Gehiause ist 
evoluter. Die Seiten der Windungen sind nahezu eben und 
biegen an der fuferen Knotenreihe fast rechtwinklig in den 
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breiten, wenig gewilbten Riicken um; der Querschnitt ist daher 
mehr eckig und nicht gleichmaBig gerundet wie bei Liparoceras 
Bechei Sow. 

Die Skulptur des Liparoceras Bechei Sow. ist wesentlich 
feiner als die von Liparoceras Henleyi Sow.; sonderlich der zwischen 
den Knoten gelegene Teil der Rippen ist bei diesem sehr grob. 
Die Teilung der Rippen auf dem Riicken haben beide gemein- 
sam. Bei Liparoceras Henleyi Sow. wurde aber nur eine Zwei- 
teilung beobachtet, auferdem fehlen dieser Art meist die radi- 
alen Schaltrippen. Das Breslauer Museum besitzt — _ gleich- 
falls von S. Pedro de Muel — ein Liparoceras Henleyi Sow., 
an dem die besprochenen Unterscheidungsmerkmale deutlich 
zu beobachten sind. 

Liparoceras Bechei Sow. ist 1m mitteleuropdischen Lias 
allgemein verbreitet und kommt hier meist mit Liparoceras 
Henleyi Sow. zusammen im ganzen mittleren Lias mit Aus- 
schlu8 der untersten und obersten Zone vor. Seltener sind 
diese Formen in rein mediterranen Ablagerungen. Aus dem 
alpinen Lias des Hinterschafberges beschreibt GryER!) Aegoceras 
striatum Rein., einen nahen Verwandten unserer Art. ROSENBERG 
erwahnt aus den mittelliassischen Kalken der Kratzalpe?) ein 
Liparoceras gollingense Rosmxnperc, das gleichfalls in die un- 
mittelbare Verwandtschaft von Lip. Bechei Sow. gehort. 

Fundort: Sierra d’ El Rei und 8S. Pedro de Muel. 

Genus: Dumortieria Haua. 

Dumortieria (Uptonia Buck.) Jamesoni SowWERBY. 
1829 Ammonites Jamesoni Sowrrsy: Miner. Conch. Bd. VI, 8S. 1085, 

ate DUN Piss 1. 
1843 Ammonites Jamesont Quenstepr: Flézgebirge Wirttembergs, S. 170. 
1845 Ammonites Jamesoni latus QurENstepr: Cephalopoden, 8. 88, Taf. 

Fig. 1. 
1851 Ammonites Jamesoni Kuprrnarscu: Rote Kalksteine von Adneth 

nachst Hallein, Jahrb. d. k. k. Geol. Reichsanst., Bd. II, S. 173. 
1853 Ammonites Jamesoni Orren: Mittl. Lias, S. 88, Taf. IL, Fig. 5 

@reht Fig. 1, 5; 6). 
1856 Ammonites Jamesoni Haunr: Cephalopoden a. d. Lias d. nordl. 

Alpen. Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Math. nat. Kl. Bd. 
XI, 8. 54, Tafel XIX, Fig. 1—3. 

1856 Ammonites Jamesoni Orreu: Juraformation, S. 159. 
1858 Ammonites Jamesoni Quensrept: Jura, S. 125, Taf. XV, Fig. 1—5. 

, 1869 Ammonites Jamesoni Dumortrer: Etudes paléont. sur les depots 
jurass. du bassin du Rhone, Bd. ILI, S. 93. 

1880 Ammonites Jamesoni Cuorrar: Terrains jurassiques du Portugal, 
Lissabon, 8. 12, 13, 15. 

1) Abhandl. d. k. k. Geol. R. — Anst. Bd. XV, S. 32. 
*) Beitr. Pal. u. Geol. Osterr.-Ung., Bd. XXII, 8. 273. 
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1882 Aegoceras Jamesoni Wricnr: Monogr. of the Lias Ammonites of 
the British Islands. Palaeontographical Society, 5. 352, Taf. XI, 
Fig. 4—6; Taf. LI, Fig. 1—6. 

1885 Ammonites Jamesoni QuEeNstepr: Ammoniten d. Schwab. Jura, 
S. 251, Tah XXXL Fis: 610: 

1887 Dumortieria Jamesoni Have: ,Polymorphidae.* Neues Jahrb. f. Min., 
Bd. sc el2e 

1893 Dumortieria Jamesoni Furrerrr: Ammoniten des mittleren Lias 
von Oestringen. Mitt. d. groBherz. bad. Geol. Landesanst., Bd. 
II, S. 313, Taf. IX, Fig. 1—2. 

1896 Dumortieria Jamesoni Fvcrst: Fauna del Lias medio di Monte 
Calvi. Palaeontographia italica, Bd. II, S. 242. 

1897 Dumortieria Jamesoni Parona: Di alcuni Ammoniti del Lias medio. 
Abhandl. d. schweiz. Palaont. Ges., Bd. XXIV, 8S. 7, Taf. XI, 
Rigs 

1910 Uptonia Jamesoni Rosexsere: Die liasische Cephalopodenfauna 
der Kratzalpe im Hagengebirge. Beitr. z. Pal. u. Geol. Oesterr.- 
Ungarns usw., Bd. XXII, 8. 277, Taf. XIV, Fig. 11 a—e. 

1912 Dumortieria Jamesoni Renz: Stratigraph. Untersuchungen im por- 
tug. Lias. N. Jahrb. f. Min. usw.-I, 5. 79. 

Von dieser Art stammen aus dem Juradistrikt von Casal- 
comba eine Anzahl kleiner, teilweise verkiester Innenwindungen. 

Die Rippen der Seitenflichen stehen dicht gedrangt. Sie 
verlaufen in radialer Richtung bis an die Externkante und 
sind hier stachelartig zugeschirft. Ihr Verlauf tiber den Riicken 
ist bei diesen kleinen Stiicken noch sehr undeutlich; immerhin 

ist aber schon eine Verbreiterung derselben und eine leichte 
Ausbiegung nach vorn zu beobachten. 

Auf Grund der angegebenen Skulptur sind die Stiicke noch 
am ehesten mit der von Wricut Taf. LI, Fig. 5u. 6 abe 
deten Form zu vereinigen. 

Sie erinnern in Gestalt und Ornamentierung auch lebhaft 
an Ammonites Regnardi D’OrB.1); diese Art wurde aber von 
Have und anderen Autoren mit Dumortieria Jamesoni Sow. ver- 

elnigt. 
Ausgewachsene Exemplare der Dumortieria Jamesoni Sow. be- 

sitzen keine stachelartigen Anschwellungen an der Externkante. 
Ihre Rippen sind auf dem Riicken stark verbreitert und _ be- 
sitzen jene charakteristische Vorwiartsschwingung, deren Anlage 
nach dem vyorliegenden Material schon auf den innersten Win- 
dungen vorhanden ist. 

Es scheint somit, da8 die stachelartige Zuscharfung der Rip- 
pen nur auf den innersten Windungen entwickelt ist, um diesen - 

flachen, zarten Formen gri8ere Festigkeit bei der Hinrollung 
zu verleihen. Die spiteren Windungen besitzen eine verhalt- 

- Y) ae franc. Terrains jurass. Céphalop. S. 257, Taf. LX XII, 
igs A..o2, 
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nismaBig kompaktere Gestalt, derzufolge die spitzen Anschwel- 
lungen tiberfltissig werden und in eine itiber den ganzen 
Riicken gleichmafig verteilte Verbreiterung der Rippen iiber- 
gehen. 

Der von p’OrzIGNnyY abgebildete Ammonites Regnardi bv’Orp. 
wird daher als eine Varietit von Dumortieria Jamesoni Sow. 
aufgefaBt werden miissen, die das Jugendstadium des Typus 
wihrend ihres ganzen Wachstums beibehalten hat. Sie unter- 
scheidet sich daher vom Typus in der flacheren und evoluteren 
Gehauseform, sowie in der Ausbildung der Externknoten. 

Dumortieria Jamesoni Sow. ist auch in Portugal fiir die 
Horizontierung sehr wichtig. Nach CuHorrar und Renz liegt 
ihre Hauptverbreitung an der Basis des mittleren Lias; sie 
reicht aber — wenn auch nur vereinzelt — noch bis in die 
,couches a Ammonites Maugene:ti* hinauf, die, mit der schwabi- 
schen Entwicklung verglichen, die Jber- und zum Teil noch 
die Davoei-Zone umfassen. 

Die Lebensdauer der Art in Portugal deckt sich daher 
vollkommen mit ihrer Vertikalverbreitung in Frankreich, wo 

sie ebenfalls in héhere Zonen hinaufreicht. 

Fundort: Etwa 1 km siidlich von Ventoza an der StraBe 
Antes—Ventoza. 

Familie: Amaltheidae FIscuer e. p. 

Genus: Amaltheus MontTrorrt. 

Amaltheus (Pleuroceras) spinatus BRUGUIERE. 

1789 Ammonites spinata Brucutire: Encyclopédie méthodique; I, 8. 40. 
18380 Ammonites costatus ZrereN: Versteinerungen Wirttembergs, S. 5, 

Hae IVs Hig. {. 
1842—49 Ammonites spinatus v’Orpieny: Paléontologie franc. Terr. 

jurass. Céphalop., 8S. 209, Taf. LIT. 
1845—49 Ammonites costatus nudus und costatus spinatus QuENSTEDT: 

Cephalopoden, 8S. 95. 
1856—58 Ammonites spinatus Orpen: Juraformation, S. 167. 
1858 Ammonites costatus QuENstEDr: Jura, 8. 170, Taf. XXI, Fig. 1—3. 
1865 dmmonites spinatus Brauns: Stratigraphie u. Palaontologie d. 

sidéstl. Teils der Hildmulde. Palaeontographica, Bd. 18, S. 100. 
I867—85 Amaltheus spinatus Mexecuixt: Mongr. d. Fossiles au calc. 

rouge de Lombardie; Paléont.Lombarde (4). 8.66, Taf. XIII, Fig.4—9d. 
1874 Ammonites (Amaltheus) spinatus Bocku: Geologische Verhiltnisse 

des sid]. Teils des Bakony, IL. Teil. Jahrb. d. k. ung. Geol. 
Evista pde lil) 5) 129) “Lat. Vif, Bie. 3. 

1878 —86 Amaltheus spinatus Wricnr: Monogr. of Lias Ammonites of 
the British Islands. Palaeontogr. Society, S. 402, Taf. LV, Taf. 
LVI, Fig. 1—5. 

1880 Ammonites spinatus Cuorrar: Terrains jurassiques du Portugal, 
Lissabon, S. 16, 19. 
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1885 Ammonites Amaltheus spinosus QuENsrepTt: Ammoniten d. Schwab. 
Jura, S. ne Taf. XLI, Fig. 6 und Am. costatus spinatus, Taf. XLU, 

mm if =alle 
1892 rent spinatum Buckman: Monogr. on the inferior Oolite 

Ammonites. Palaeontogr. Society, S. 288, Taf. IL, Fig. 7. 
1895 Pleuroceras spinatum Bonaretur: Fossili domeriani della Brianza. 

Estratto d. rendic. d. Reale Istituto lomb. di se. Serie 2, Bd. 
Oeil Gea 

1896 Ammonites spinatus Fucrxst: Faunula del Lias medio di Spezia. 
Boll. -d. ‘Soc. geol. ital, Bd. XV;‘S. 129, Taf. 30) Wiel: 

1899 Amaltheus spinatus Fucrs1: Ammoniti del Lias medio dell’ Appen- 
sae eae Palaeontographia italica, Bd. V, S. 145, Taf. XIX, 

12. ° 

1900 Palos anecare spinatum Brrroxt: Fossili domeriani di Brescia. 
Mem. de la soc. paléont. suisse, Bd. XXVII, S. 22, Taf. I, Fig. 5. 

1912 Amaltheus spinatus Rexa: Stratigraphische Untersuchungen im 
portug. Lias. N. Jahrb. f. Min. usw., Bd. J, S. 77. 

Diese bekannte Art liegt in emer Anzahl gréferer und 
kleinerer Exemplare aus Portugal vor, die yollkommen mit den 
guten Abbildungen bei p’OrBiGNy und Wricut ibereinstimmen. 

Das Gehause ist sehr evolut; die Windungsflachen sind mit 
zahlreichen Rippen geschmiickt, die radial tiber die Seiten 
yerlaufen und unmittelbar am Riicken eine scharfe Umbiegung 
nach yorn erleiden. Die Umbiegungsstelle ist durch eine 
knotenartige Anschwellung ausgezeichnet, die bei gut erhaltenen 
Stiicken als Dorn hervortritt. Auf den inneren Windungen 
werden die Rippen feiner und stehen sehr gedrangt. Der fir 
die Amaltheen charakteristische perlschnurartige Kiel ist an 
einer Reihe von Stiicken noch gut erhalten. 

Entsprechend dem mitteleuropaischen Charakter des Lias 
von Casalcomba, gibt die Verticalverbreitung der Art auch in 
Portugal einen guten Leithorizont ab, dessen Gesamtheit von 
CHOFFAT als ,couches a Ammonites spinatus“ zusammengefait wird. 

Von dem mir vorliegenden Material der Kollektion Renz 
sind die meisten Stiicke in einem gelblich-weissen, tonigen 
Kalkstein eingebettet. Ein grésseres Handstiick von der gleichen 
petrographischen Beschaffenheit stammt aus Soure im Siidwesten 
von Coimbra; es gehdrt dem Breslauer Museum. Das Stick 
(Textfigur 1) ist vollkommen von gut erhaltenen Exemplaren 
des Amaltheus spinatus Bruc. durchsetzt. 

Von besonderem Interesse sind zwei kleine, verkieste 
Exemplare, bei denen auch die Schale erhalten ist; eins davon 
ist Taf. XIII Fig. 8 abgebildet. Im Bau des Gehauses ist kein 
merklicher Unterschied gegen den Typus zu konstatieren, hin- 
gegen sind die Rippen bei diesen Stiicken auch schon auf den 
innersten Windungen scharfer ausgeprigt und stehen weiter, 
als dies bei dem typischen Amaltheus spinatus Brug. der Fall ist. 
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{hr Erhaltungszustand spricht indessen dafiir, daB sie nicht 
aus dem eigentlichen Spinatus-Horizont stammen (zudem wurden 
sie lose aufgesammelt). In der stratigraphischen Arbeit von 
C. Renz wurden diese beiden Hxemplare als , aff. spinatus Bruce.“ 
zusammen mit Coeloceras commune Sow. aus den Coeloceras- 
Schichten des unteren Oberlias angefiihrt. 

Fig. 1. Handstiick mit Amaltheus spinatus Bruce. von Soure, 
stidwestlich von Coimbra (Portugal). 

(Original im paliont. Museum der Universitat Breslau.) 

_ CHorraT zitiert (S. 19) einen Ammonites aff. spinatus Bru. 
aus den ,couches de passages“, die der Unterregion des Ober- 
lias angehéren. Méglicherweise handelt es sich hierbei um 
dasselbe Vorkommen. Dies fiihrt zu dem Schlu&, da8 Amaltheus 
spinatus BRuG. im portugiesischen Lias nicht, wie sonst allgemein, 
auf die Hochregion des Mittellias beschrinkt blieb, sondern in 
kaum verinderter Entwicklung bis in den Oberlias hinaufreichte. 
Auch fiir diese Erscheinung wird der Grund in der geographischen 
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Lage des Liasdistriktes zwischen mediterranem und mittel- 
europaischem Meer zu suchen sein. 

Fundorte: Ktwa 1 km siidlich von Ventoza; etwa 500 m 
vor Sepim; an der StraSe Silvan—Murtede; nérdlich Enxofaes 
(nordlicher Bahntibergang); siidlich Murtede. — A. aff. spinatus 
Bruc.: NNO von Silvan und nérdlich Enxofaes unterhalb der 
Ostlichen Windmiihle. 

Amaltheus margaritatus MONTFORT. 

1808 Amaltheus margaritatus Montrorr: Conchyliologie systématique, 
©. 90, Tai, 1, Pigs XexXdT: 

1842 Ammonites margaritatus p’Orsieny: Paléontologie franc. Terr. 
jurass. Céphalop., S. 246, Taf. LXVII, (mon Taf. LXVIL). 

1849 Ammonites Amaltheus QurNstepr: Cephalopoden, S. 93, Taf. V, 
Fig. 4. 

1854 Ammonites Amaltheus Orpen: Der mittl. Lias Schwabens. Jahres- 
hefte d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Wirttemberg; Bd. X, S. 81, 
Taf. II, Fig. 11—12. 

1856—58 Ammonites magaritatus Orprei: Juraformation, S. 167. ; 
1858 Ammonites Amaltheus Qurenstept: Der Jura, S. 166, Taf. XX. 
1869 Ammonites margaritatus Dumortier: Dep. jur. d. bassin d. 

Rhone WIGS, Dies 
1878—86 Amaltheus margaritatus Wricur: Monogr. of the Lias Ammonites — 

of the British Islands, S. 897, Taf. LILI], LIV, Fig. 1—3, Taf. LV], 
Fig. 6—16, 19, 20. 

1878 Amaltheus margaritatus Bayvun: Explicat. de la carte géol. de la 
France, Bd. IV, Atlas Taf. XCIII. 

1880 Ammonites margaritatns Cuorrat: Terrains jurassiques du Portugal, 
Lissabon, S. 15, 16. 

1885 Ammonites Amaltheus QuENstept: Ammoniten des Schwab. Jura. 
Lias, 8. 315, Taf. XL, Fig. 3—6, 9 10 und Taf. XLI, Fig. 1, 2 

_ (A amaltheus nudus). 
1893 Amaltheus margaritatus Gryer: Mittellias. Cephalopoden des 

Hinterschafberges. Abhandl. d. k. k. Geol. Reichsanst., Bd. XV, 
S. 26, Taf. I, Fig. 1—6. : ; 

1895 Amaltheus margaritatus Fucixt: Lias medio Spezia. Boll. della Soc. 
geol. ital, Bd. XV, S. 126 (excl. Figuren). 

1300 Amaltheus margaritatus Brrront: Fossili domeriani d. Brescia. 
Mem. d. 1. soc. paléont. suisse, Bd. XXVII, S. 24, Taf. 1, Fig. 4, 
Taf. VII, Fig. 16. 

1909 Amaltheus margaritatus Rosexperc: Die lias. Cephalopodenfanna 
der Kratzalpe im Hagengebirge. Beitr. z. Pal. u. Geol. Osterr.- 
Ung. etc., Bd. XXII, 8S. 285. 

1912 Amaltheus margaritatus Renz: Stratigraphische Untersuchungen im 
portug. Lias. N. Jahrb. f. Min. usw., Bd. I, 8S. 77. 

1912 <Amaltheus margaritatus Portmann: Der Jura von Hellern bei 
Osnabrick. Inaug. Diss. Minster 1912, 8. 43. 

Von dieser Art liegt nur ein stark zusammengepreBtes 
Bruchstiick vor. Der perlschnurartige Riicken ist noch erhalten 
und auch die von der Ausbildung des Amaltheus spinatus BruG 
abweichenden, feineren und sichelférmig geschwungenen Rippen 
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sind noch deutlich sichtbar, so da8 die Zurechnung des Stiickes 
zu der genannten Art keinem Zweifel unterliegt. JF iir ihre 
ausfiihrliche Beschreibung sei auf Geyer!) verwiesen. 

GrEyYER hebt auch hervor, ,daB die Vertikalverbreitung 
dieser Form in der mediterranen Provinz etwas griBer sei als 
in der mitteleuropdischen“. Im Schwabischen Jura erscheint 
sie spiiter. Mit dieser Beobachtung stimmt auch ihr Vor- 
kommen in Portugal tberein. 

Nach CHorrat tritt Amaltheus margaritatus hier schon in 
den Capricornus-Schichten in allgemeiner Verbreitung auf, reicht 
aber dann nicht tiber den Spinatus-Horizont hinaus. Desgleichen 
gibt DumorTieR die Art schon aus dem Niveau des Coeloceras 
Davoei an, wo sie sich zwar in kleinen Individuen, aber schon 

- in groBer Zahl findet. 
Fundort: Etwa 500 m vor Sepim an der Strafe Ante—Sepim. 

Amaltheus Renzi nov. spec. 

Rat Ue Bigs 2. 

Hohe des letzten Umganges . . .. : 20 mm 
Breite , he 3 seeps al er 

Von dieser neuen Art aus dem portugiesischen Mittellias 
liegt ein unvollkommenes und leider nur auf einer Seite gut 
erhaltenes Stiick vor. Die inneren Windungen sind zerstért, 
doch ist gerade noch so viel erhalten, da8 die Hinrollungsver- 
haltnisse deutlich zu erkennen sind. 

Das Gehause ist sehr flach und evolut, die Windungen be- 
riihren sich nur so weit, da gerade noch die Enddornen der 
Rippen verdeckt werden. Die Zunahme des Wachstums ist 
nur gering; der Querschnitt der Windungen elliptisch. 

Die Seitenflachen tragen dicht stehende, scharfe Rippen, 
die unmittelbar an der Naht beginnen. Bis etwa zur halben 
Seitenhéhe sind sie leicht nach vorn ausgebogen, verlaufen 
alsdann in deutlicher Riickwartsschwingung bis an die Riicken- 
grenze und endigen hier in einer dornartig zugescharften An- 
schwellung. Die Rippea setzen sich jenseits der Dornen fort: 
ihre Fortsetzung bildet mit den Seitenrippen einen nach vorn 
gedfineten stumpfen Winkel von etwa 120°. 

Der zwischen den Dornenreihen gelegene Teil des Riickens 
ist im Vergleich zur mittleren Dicke des Umganges ziemlich 
breit und triigt einen perlschnurartigen Kiel. 

Die bei Amaltheus spinatus Bruce. beobachteten Kielfurchen 

1) Mittellias. Cephalop. d. Hinterschafberges. Abhandl. d. k. k. 
Geol. R.-Anstalt, Bd. XV, 8. 26. 
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fehlen unserer Art; sie weicht in der breiteren Ausbildung 

ihres Riickens wie in der Evolution des Gehauses aber auch 
von der zugescharften Oxynoticeras-Form des typischen Amaltheus 
margaritatus MontTrortT erheblich ab. 

Die Nabelwand fallt von den Seitenflachen senkrecht Peak 
innen ab; die gemeinsame Kante ist sanft gerundet. 

Die Sutur ist im Vergleich zu Amaltheus spinatus Bruc. 
etwas komplizierter, hat aber bei weitem noch nicht den Grad der 
Differenzierung erreicht, den Wrictu fiir Amaltheus margaritatus 
Montr. (Taf. LIIT) angibt. Der Externsattel endigt in drei 
selbstandigen, vielfach gezaéhnelten Zweigen, von denen der 
mittlere am kraftigsten ist. Am Grunde des Extern- und ersten 
Lateralsattels entspringen je ein kriftiges Blatt, die weit in 
den ersten Laterallobus hineinreichen; der hierdurch abgegrenzte 
untere Teil des Lobus wird durch einen Sekundiarsattel aber- 
mals gespalten. 

Der erste Lateralsattel beginnt breit und endigt dreiblatterig; 
auBerdem zweigt sich an seiner Wurzel vom Stamm auf jeder 
Seite ein Blatt ab. Alle Sattelelemente sind randlich gezahnt. 
Der zweite Lateralsattel gleicht in Gestalt dem ersten, ist nur 
weniger differenziert. Die Sattel endigen in gleicher Hohe; 
hingegen ist der Siphonallobus nur ?/, so tief als der erste 
Laterallobus. 

Aus der Beschreibung der neuen Art ist zu ersehen, daf 
Amaltheus Renzi nov. spec. in seiner genetischen Dane ne 
zwischen Amaltheus margaritatus und Amaltheus spinatus steht. 

Beriicksichtigen wir bei der genetischen Kntwicklung der 
Arten gleichmaBig auBere Gestalt, Rickenbildung und Skulptur, 
so schheft sich die Gattung Amaltheus mit Amaltheus margaritatus 
Montr. unmittelbar an Oxynoticeras an. Die Nachkommen 
dieser Art nehmen allmalich an Breitenwachstum und Differen- 
zierung der Skulptur zu, bis sie in Amaltheus spinatus Bruce. 
einen Typus erreichen, der eine Convergenzform zu den Arietiten 
und ihnen stammverwaudten Hildoceren darstellt. Gleichzeitig 
mit der zunehmenden Verfestigung des Gehiuses durch Dicken- 
wachstum und Skulptur ist eine Riickentwicklung der Sutur 
zu beobachten, die tiber Amaltheus Renzi nov. spec. zu Amaltheus 
spinatus BruG. gleichmafig fortschreitet. 

Fundort: Etwas stidlich (etwa 1 km) von Ventoza an der 
StraBe Antes—Ventoza. 



545 

Familie: Harpoceratidae NnuMAYR (emend. Z1TTrEL) 

Unterfamilie: Harpoceratinae ZirTE.. 

Genus: Hildoceras Hyarv'). 

Die Hildoceren wurden von Have?) als Zusammenschluf 
aller Formen ,mit Arieten-Geprige“, d.h. ,Formen mit breitem 
Externteil, der einen von zwei Furchen begleiteten Kiel tragt“ 
von der WAAGENschen Gattung Harpoceras abgetrennt. 

Have unterschied drei Gruppen, die er nach typischen Ver- 
tretern derselben als: 

Gruppe des Hildoceras bifrons (= Hildoceras s. str.) 
: ,  tlildoceras Mercati 
‘5 » Lildoceras comense 

bezeichnet. 
In dem portugiesischen Oberlias sind nach dem vorliegen- 

den Material Angehorige der ersten beiden Gruppen haufig. 
Vertreter der letzten Gruppe, d. h. Formen, bei denen die 
Rippen von einer an der Naht gelegenen Anschwellung aus 
paarweise tiber die Seiten verlaufen, scheinen nicht vorhanden, 
zum mindesten sehr selten zu sein. 

Auch CHorrat erwahnt in den oberliassischen Fossillisten 
keinen zur Gruppe des Hildoceras comense gehérigen Ammoniten. 

Auffallig ist tiberhaupt das tiuBerst haufige Auftreten von 
Formen dieser Gruppe oder des typischen Hildoceras comense 
Bucs selbst in rein alpinen und mediterranen Ablagerungen, 
wie z. B. im Oberlias der nérdlichen Alpen (Hauer), im itali- 
enischen Medolo, in den Apenninen, in der Lombardei (Msne- 

GHINI) und in Griechenland (Renz). 
Im mitteleuropiischen Oberlias sind diese Formen bei 

weitem seltener. In Schwaben sind sie nach OppeL?) nur spiar- 
lich vertreten, desgleichen nach Drencxmann‘) im Lias von 
Dérnten nérdlich von Goslar. 

") Wahrend des Druckes erschien eine fiir die Systematik der 
Harpocaren wichtige Arbeit von Haas: Die Fauna des mittleren Lias 
von Ballino in Sidtirol; Beitr. zur Pal. u. Geol. Osterr.-Ung. usw., 
Bd. XXVI, 1913, die soweit es noch méglich war, beriicksichtigt wurde. 
Haas faBt die Hildoceren enger als dies im Anschlu& an Haves Diagnose 
bisher iblich war und auch im folgenden geschehen ist. Er versteht 
darunter im wesentlichen nur die Gruppe des Hildoceras bifrons Bree. 

*) Have: Beitr. z. e. Monogr. d. Ammonitengattung Harpoceras. 
Jahrb. f. Min. usw. 1885, Beil.-Bd. 3, S. 631. 

3) Oppet: Die Juraformation Englands, Frankreichs und d. siid- 
westl. Deutschl. Stuttgart 1856—58. 

*) Denxckmann: Uber die geognostischen Verhaltnisse d. Um- 
gegend v. Dérnten. Abhandlungen z. geol. Spezialkarte v. PreuBben usw. 
Bd. VII, Heft 2, 1887. 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 35 
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In den franzésischen Juragebieten von Aveyron und der 
Céte d’Ore kommen sie schon haufiger vor, treten aber in Ene- 
land wiederum sehr zuriick. 

Diese Tatsache 1a48t nach den bisherigen Hrfahrungen den 
Schlu8 zu, da’ Hildoceras comense BucH und die Arten seiner 

Entwicklungsreihe ihren Lebensbezirk vorzugsweise in der 
tieferen Tethys gehabt haben und weniger geeignet waren, dem 
mit einer Wanderung nach Norden verbundenen Facieswechsel 
stand zuhalten. 

Hildoceras bifrons BRUGUIERE. 

1792 Ammonites bifrons Brucutbre: Encyc. meth. I, Nr. 15, 8. 40. 
1815 Ammonites Walcotti Sowrrsy: Mineral. Conchology of Great 

Britam Wl; (S775, Lai 106: 
1822 Ammonites Hildensis Youne und Brirp: Geol. Yorkshire coast, 

Dat a sie. al 
1831 Ammonites bifrons Dusuayes: Coquilles caracter; 8. 236, Taf. VII, 

Dies a: 
1846—49 Ammonites bifrons QueENsrepr: Cephalopoden, S. 108, 

Dat. Vil wie. 3 sue J 
1853 Ammonites bifrons Cuaruts et Detwataue: Deser. des fossiles des 

terrains secondaires de la province de Luxembourg. Mem. Acad. 
Brissel, S$. 606, Taf. IX, Fig. 3. 

1858 Ammonites bifrons Orpen: Juraformation, S. 242. 
1867 Ammonites bifrons Ruyxts: Monograph. Ammonites Lias supérieur 

Taf. VII, Fig. 8—23. 
1868 Ammonites bifrons Hyarr: Cephalop. Bull. Mus. Comp. Zool. Cam- 

bridge IS. 99. 
1868 Ammonites Walcotti Hyarr: Ebenda S. 99. 
1869 Ammonites bifrons Zrrren: Zentralapenninen, S. 134. 
Vel. 1874 Ammonites bifrons Dumorrmr: Etud. paléont. du bassin 

du Rhéne, IV, Lias supérieur, 8. 48, Taf. 1X, Fig. 1 u. 2 var. 
guadrata Prinz). 

1875 Harpoceras bifrons Neumayr: Die Ammoniten der Kreide und 
die Systematik der Ammoniten. Diese Zeitschr., Bd. XXVII, 
S. 908. 

1875 Harpoceras bifrons AMMon: Juraablagerungen zwischen Regensburg 
und Passau, S. 34. 

1880 Harpoceras bifrons Taramettt: Monogr. stratigr. e. palaeontol. del 
Lias nella provincie Venete, Venedig, S. 75, Taf. V, Fig. 5 
bis 7 (Fig. 3—4 = var. quadrata Privz). 

1880 Ammonites bifrons Cuorrar: Terrains jurass. du Portugal, Lissabon, 
8. 22, 31. 

1881 Harpoceras tifrons Menxucursi: Fossiles du calcaire rouge ammo- 
nitique (Apennin central et Lombardie). Lias supérieur. Paléont. 
Lombarde (4), 8. 8 u. S. 198, Taf. I, Fig. 3 u.5 (Fig. 1, 2, 4 = var. 
quadrata Priyz). 

1883 Ammonites bifrons Wricur: Lias-Ammoniten of the British Islands, 
S. 436, Taf. 59. 

1885 Hildoceras bifrons Have: Monogr. Ammonitengattung Harpoceras. 
N. Jahrb. Min. Beil. Bd. III, S. 640. 

1886 Harpoceras bifrons Grecorto: Monte Erice. 



547 

1887 Ammonites bifrons QuENstepr: Schwibische Lias-Ammoniten I, Taf.44, 
reo 95 10, 11,12, 13. 

1904 Hildoceras bifrons Prinz: Fauna der ialteren Jurabildungen im 
nordostlichen Bakony. Jahrb. ungar. Geol. Anst., Bd. XV, 8S. 124, 
Maite VI Bie. 2: 4, 7 u. Taf 37, Fig. 14. 

1905 Hildoceras bifrons Fuctx1: Cephalopodi liassici del Monte di Cetona 
Paleontogr ital. Bd. XI, 8. 113, Tafel V, Fig. 13 u. 14 (non Fig. 15). 

1905 Hildoceras bifrons Renz: Uber die mesozoische Formationsgruppe 
der stidwestlichen Balkanhalbinsel. N. Jahrb. f. Min. ete. 1903, 
Beil.-Bd. XXI, S. 267. 

1906 Hildoceras bifrons Riaz: Toarcien des environs de Lyon. Bull. 
soc. géol. France (4), VI, 8. 149 (C. R. S.). 

1907 Hildoceras bifrons Roman und Gewnyevaux: Sur le Lias et le 
Bajocien du Pic St. Loup pres de Montpellier. Bull. soc. géol. 
France (4), VII, S. 262. 

1907 Hildoceras bifrons Nixirs: Lias de Tournemire. Bull. soc. géol. 
France (4), VII, S. 577. 

1908 Hildoceras bifrons Grnrm: Contribution a l’Etude stratigraphique 
du Maroe oriental. Bull. soc. geol. France (4), VIII, 8. 65. 

1908 Hildoceras bifrons Grnrm: Géologie des Beni Snassen. Bull. 
soc. géol. France 1908 (4), Bd. VIL, S. 339 u. 400. 

1909 Hildoceras bifrons Renz: Nachweis von Lias in der Argolis. 
Zeitschr. d. D. Geol. Ges. Bd. 60, S. 213, Taf. 4, Fig. 1 u. 5. 

1910 Hildoceras bifrons Rexz: Die Geologie Griechenlands, I. Jahrb. 
d. k. k. Geol. R.-A. Bd. 60, S. 534 u. 564, Taf. 21, Fig. 3. 

1912 Hildoceras bifrons Renz: Stratigraphische Untersuchungen im por- 
tugiesischen Lias. N. Jahrb. f. Min. ete., Bd. I, 5. 76. 

Wie in der stratigraphischen Bearbeitung des portugie- 
sischen Liasterrains von Casalcomba durch C. Renz (S. 60) 
schon hervorgehoben wurde, besitzt Hildoceras bifrons Brug. eine 
groBe Variabilitat. 

Die Art ist der direkte Nachfolger von Hildoceras Levisoni 
Stmps., von dem sie sich nur durch das Vorhandensein einer 

vollig entwickelten Lateralfurche unterscheidet. Naturgemaf 

existieren zahlreiche Uberginge zwischen den beiden Spezies. 
Prixz') hat neben dem Typus der Art zwei Mutationen: 

mut. guadrata und 
mut. angustisiphonata 

unterschieden, die im Querschnitt (quadrata) sowie in der Lage 
der Furche und in der mehr oder weniger schwachen und 
dichteren Berippung (angustisiphonata) vom Typus abweichen. 

Von dem vorliegenden portugiesischen Material entspricht 
die Mehrzahl der Stiicke dem Typus der Art, wie er bei WriGut 

Taf. LIX und Meyecuinr Taf. I, Fig. 3 u. 5 abgebildet ist. 
Fundorte: Sidi; Carreira; Marmeleira; StraBe dst]. Susellas 

—Marmeleira; im Norden des Windmiihlenhiigels von Marme- 
leira; NNO von Silvan; etwa 300 m norddstlich Euxofaes. 

‘) Siehe Synon.-Liste. 
35* 
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Hildoceras bifrons BruG. mut. angustisiphonata Prinz, 
Taf. XU, Fig. 4. 

1843 Hildoceras bifrons p’Orsreny: Paléont. franc. Terrains jurassiques, 
S. 219, Taf. 56. 

1846 Hildoceras bifrons Carvutto: Mem. geog. paleoz. sulle Alpi Venete. 
Mem. Ital. Soc. della scienze Modena Bd. XXIV, S. 1380, Taf. V, 
Fig 3. 

1888 Hildoceras bifrons Buckman: Inferior Oolite Amm. of the British 
Islands, Taf. XXII, Fig 30 u. 31. 

1904 Hildoceras bijrons mut. angustisiphonata Prixz: Fauna d. alteren 
Jurabildungen im nordéstl. Bakony. Jahrb d. ung. Geol. Anst. 
Ba KVe Salo! 

1912 Hildoceras bifrons Reyz: Stratigraph. Untersuchungen im portug. 
Lias. N. Jahrb. fir Min. usw., Bd. I Taf. VI, Fig 2. 

(Dasselbe Stiick wurde hier nochmals abgebildet.) 

Diese feingerippte Mutation ist in dem portugiesischen 
Bifrons-Material mit einem gut erhaltenen Exemplar vertreten. 

Ihre Skulptur wurde schon bei der Besprechung des Typus 
charakterisiert. Die auffalligste Ubereinstimmung besitzt das 
Stiick mit der oben citierten Abbildung bei p’Orpieny. 

Auf Grund des Vorkommens von J/ildoceras bifrons Brus. 
mut. angustisiphonata Prinz im Dogger von England erwahnt 
Prinz die Méglichkeit, daB es sich bei dieser Mutation nur um 
eine geographische Varietat des Typus handelt. Diese Annahme 
wird durch ihr Vorkommen im portugiesischen Oberlias hinfailig, 
zumal auch in Italien (Venetien) die besprochene Form nach- 
gewiesen wurde. Sie ist im Gegenteil als eine Differenzierung 
des Typus aufzufassen, auf die die geographische Breite ihres 
Vorkommens keinerlei Einflu8 hatte. 

Fundort: Im Norden des Windmiihlhiigels von Marmeleira. 

Hildoceras bifrons Brue. var. lusitanica nov. var. 
Taf, XII, Fig. 3. 

1905 Hildoceras bifrons Fucrnt: Cephalopodi liassici del Monte di 
Cetona. Palaeontographia italica Bd. XI, 8. 113, Taf. V, Fig. 15 
(non Fig. 13 u. 14). 

Die neue Varietaét ist von dem Typus der Art sehr ver- 
schieden. Das Gehiuse ist flach und stark evolut, die Win- 
dungshéhe doppelt so gro8 als die Breite. Die Flanken sind 
abgeplattet und biegen erst in der Externregion in sanfter 
Rundung nach dem Riicken um. Der Riicken ist von einem 
verhiltnismaBig hohen Kiel gekrént, der von zwei mabig tiefen 

Furchen begleitet wird. 
Wiahrend die Rippen beim Typus durch die Lateralfurche 

eine sichelartige Knickung erleiden, verlaufen die wesentlich 
feineren und dichteren Rippen der Varietat in einem einfachen, 

nach vorn konkaven Bogen iiber die Flanken. Sie beginnen 
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erst im zweiten Drittel der Seitenflache und verschwinden an 
der Ubergangsstelle von Riicken und Flanken; sie reichen also 
nicht wie bei dem Typus bis an die Kielfurchen. 

Die Nabelwand der Varietat wird von einem schmalen, 

ebenen Bande umséumt, das durch die schwachen Andeutungen 
yon beginnender Berippung gestreift erscheint; von einer eigent- 
lichen Lateralfurche kann somit bei dieser Form noch nicht 
gesprochen werden. 

Auch im Verlauf der Lobenlinie sind Abweichungen von 
dem Typus zu erkennen. In ihrer Grundanlage sind beide 
kaum verschieden. In der Differenzierung der Loben und 

Sattel steht aber die Varietét dem Hildoceras Levisoni Simps. 
wesentlich naher; dies gilt namentlich vom ersten Laterallobus 

und vom Sekundarlobus des Hauptsattels. Aus der Entwicklung 
des Nahtbandes und der Sutur geht hervor, daf die neue 
Varietét sich nicht vom Typus des Hildoceras bifrons Bruce. 
ausgehend entwickelt hat, sondern ein Bindeglied zwischen 
Hild. Levisoni Simps. und Hild. bifrons Bruc. (Typus) darstellt. 
Der Gesamtcharakter spricht indessen dafiir, daB die Varietit 
dem Typus schon sehr nahe steht, infolgedessen sie nicht mehr 
zu Hild. Levisoni S1mps. gerechnet wurde. 

In der feineren und intensiveren Berippung erinnert das 
Stiick an Hildoceras bifrons Bruc. mut. angustisiphonata Prinz, 
unterscheidet sich aber von diesem im Bau des Gehiuses und 
in der Ausbildung des Nahtbandes. 

Hinsichtlich der Skulptur stellt ein von C. Renz von Ana- 
vrysada (Leukas) abgebildetes , Hildoceras bifrons Bru. var.“ 
das entgegengesetzte Extrem zu der hier beschriebenen Varietit dar. 

Fundort: Aus der Bifrons-Zone von Sidi, Carreira, Marme- 
leira (Hiigel: dstlich der StraBe Susella—Marmeleira). 

Hildoceras Levisonit Simpson. 

Taf, XII, Fig. 5. 

1855 Ammonites Levisoni Simpson: Monogr. Ammonites of Yorkshire 5. 99. 
1856 Ammonites Saemanni Orpen: Juraformation, S. 242. 
1874 Ammonites Levisoni Dumortrer: Etudes paléont. sur les depots 

jurassiques du bassin du Rhone IV, Lias supérieur, S. 49, Taf. IX, 
Fig. 3 u. 4. it 

1881 Ammonites bifrons Menecuix1: Fossiles du calcaire rouge ammo- 
nitique (Apennin central et Lombardie). Paleont. Lombarde (4), 
Lias supérieur, 8. 10 u. 11, Taf. II, Fig. 1—4. 

1883 Harpoceras Levisoni Wrrient: Lias Ammonites of the British 
Islands, S. 438, Taf. 60, Fig 1 u.2, Taf. LXI, Fig. 4 (mon 1, 2, 
3, 5, 6). 
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1885 Hildoceras Levisoni Have: Monogr. der Ammonitengattung Harpo- 
ceras. Neues Jahrb. Min. usw. 1885, Beil.-Bd. III, S$. 641, Taf. XII, 
Fig 7. 

1894 Tigers Levisont Morricxe: Lias und Unteroolith von Chile. 
N. Jahrb. Min. usw., Beil.-Bd. IX, S$. 14, Taf. 1, Fig. la, b. 

1904 Hildoceras Levisoni Prinz: Die Fauna der alteren Jurabildungen 
des nordéstlichen Bakony. Jahrb. ungar. Geol. Anst. XV, 8S. 127. 

1905 Hildoceras Levisoni Fucixt1: Cephalopodi liassici del Monte di 
Cetona. Palaeontogr. ital. Bd. XI, $. 113, Taf. VI, Fig. 3. 

1906 Hildoceras Levisoni ,var.“ Rexz: Uber die mesozoische Formations- 
gruppe der siidwestl. Balkanhalbinsel. N. Jahrb. f. Min. usw., Beil.- 
Bd. XXI, 8. 266, Taf. XII, Fig. 4. 

1908 Hildoceras Levisoni Gexvi: Geologie des Beni Snassen. Bull. soc. 
géol. France 1908 (4), Bd. VIII, 8S. 400. 

1909 FHildoceras Levisoni Renz: Der Nachweis von Lias in der Argolis. 
Zeitschr. d. D. Geol. Ges. Bd. 61, S. 216, Taf. IV, Fig. 3. 

1912 Hildoceras Levisoni Renz: Stratigraph. Untersuchungen im portug. 
Lias. N. Jahrb. f. Min. usw. Bd. I, S. 76. 
Die verwandtschaftlichen Beziehungen dieser Art zu Hildo- 

ceras bifrons Bruce. und Hildoceras (Arieticeras) algovianum OPPEL 
sind von C. Renz eingehend besprochen worden. Ks wird somit 
hier-nur auf diese Arbeit (Z. d. D. Geol. Ges. 1909, 5. 217) ver- 
wiesen. 

Ein Exemplar dieser Art aus Portugal stimmt mit der 
Abbildung bei Dumortier (Taf. IX Fig. 3, 4) vollkommen tber- 
ein. Zwei andere besitzen eine etwas gedrangtere Rippenstellung. 
Sie entsprechen daher eher einem , Hildoceras Levisoni Stmps var.“, 
das C. Renz aus dem korfiotischen Oberlias abbildet (Jahrb. f. 
Min. usw., Beil:-Bd. XX], Tat) XIN, Pie 4): 

Auch in Portugal hegt diese Art unter den eigentlichen 
Bifrons-Schichten. Sie erweist sich somit auch stratigraphisch 
als Vorfahre des Hildoceras bifrons Bruc. und nicht, wie Prinz 
meint, als sein Nachfolger. 

Fundorte: Ostlich der Kirche yon Escapaes; an der StraBe 
Murtede—Pedrulha; halbwegs zwischen den Windmiihlen von 
Silvan und Dees, 

Hildoceras Mercati HAuER var. quadrata Haue. 

Taf, XII, Fig. 6. 
1874 Ammonites Grunowi Dumorv. (non Haver): Etud. paléont. du bassin 

du Rhone IV. Lias supérieur, 8. 67, Taf. XIV, Fig. 6 u. 7, Taf. XV, 
Hig. 1.12: 

1885 Hildoceras quadratum Have: Monographie Harpoceras. N. Jahrb. 
Min. usw., Beil.-Bd. II, S. 688. 

cf. 1885 Ammonites radians cf. quadratus Quensr.: Schwabische Lias- 
ammoniten J, Taf. III, Fig. 3 == Ubergang zu Hildoceras Sae- 
mannt. 

1887 Ammonites (Hildoceras) quadratus Dencxmann.: Lias von Dérnten. 
Abh. z. geol. Spezialkarte von PreuBen, Bd. VIII, Heft 2, S. 68, 
Dat Vi, Wiows, atc eslo: 
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ef, 1887 Grammoceras quadratum Buckman: Inf. Oolite Ammonites, 
eeOl, Pat. XXXIV. Fig. 6 wu. 7. 

1902 Harpoceras quadratum Jaxexscu: Jurensis-Schichten des ElsaB, 
Abhand. zur geol. Spezialkarte von Elsaf-Lothringen. Neue Folge, 
levine 5S. 09, Lat. VI, Bie. 3, dia. 

1905 Hildoceras quadratum Renz: Uber die mesozoische Formations- 
gruppe der sidwestlichen Balkanhalbinsel. N. Jahrb. f. Min. usw., 
Beil.-Bd. XXI, 8. 264, Taf. X, Fig. 3 u. 3a. 

1908 Hildoceras quadratum Bortsssax: Die Fauna des Donez-Jura. Mém. 
du Comité géol. St. Pétersbourg; livraison 37, S. 73, Taf. II, Fig. 
1—4 und Taf. V, Fig. 14. 

1909 Hitdoceras quadratum Renz: Der Nachweis yon Lias in der Argolis. 
Zeitsch. d. D. Geol. Ges. Bd. 61, S. 219. 

1912 Hildoceras quadratum Renz: Stratigraph. Untersuchungen im portug. 
Lias. N. Jahrb. f. Min. usw., Bd. I, S. 76. 

Fig. 2. Durchschnitt des Umganges von Hildoceras Mercati Haver 
var. guadrata Have. 

Have gibt als Typus dieser Art die Abbildungen bei Du- 
MorTIER (Taf. XIV, Fig. 6 u. 7, Taf. XV, Fig. 1 u. 2) an. Mit 
diesen stimmen die portugiesischen Sticke tiberein. 

Nach C. Renz stellt der von HauG zu dieser Spezies ge- 
rechnete Ammonites radians quadratus QUENST. eine evolutere 
Varietat des Hildoceras Mercati Hauer dar. Auch das Buck- 
mMANsche Hildoceras quadratum (Taf. XXXIV, Fig. 6 u. 7) ist 
als ein Ubergang von Hildoceras Mercati Haver zu Hildoceras 
quadratum HauG anzusehen. 

Ich hatte Gelegenheit, das reiche Mercati-Material von Dr. 
C. Renz aus dem griechischen Oberlias (etwa 150 Stiicke) durch- 
zusehen, und fand dabei, da Hildoceras Mercati Haunr und 
Hildoceras quadratum Have durch alle nur denkbaren Uberginge 
verbunden sind. Die Grenze von selbstandigen Arten wird 
hierbei vollkommen verwischt. Formen, die nach Querschnitt 
und Evolutionn zu JI/ildoceras quadratum HauG gehoren, aber 
gerade dicke Mercati-Rippen haben, sind ebenso hiufig wie 
Hixemplare, die ihrem Dickenwachstum nach zu Mercati, der 
feineren und mehr geschwungenen Rippenbildung zufolge aber 
zu Hild. quadratum Have gestellt werden miiften. 

Es scheint somit, daB8 Hildoceras quadratum Haue einer 
fortlaufenden Entwicklungsreihe des Hildoceras Mercati HAuEr 
angehért, deren extreme Endglieder noch als gute Varietiaten 
zu unterscheiden sind. Es gentigt somit, die einzelnen Ktappen 
dieser Entwieklung durch Varietiitsnamen festzuhalten. 
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Bei Hildoceras Mercatti Hauer var. quadrata HaueG ist gegen 
den Typus der Art eine Verminderung des Dickenwachstums 
und damit Hand in Hand eine Verfeinerung der Skulptur zu 
beobachten. 

Das direkte Gegenstiick hierzu bildet Hildoceras Mercati 
Hauer var. hellenica Renz (Neues Jahrbuch f. Min. usw., Beil.- 
Band 21, 1906, 8. 264, Taf. X, Fig. 2 u. 2a). Bei dieser Form 
ist das Dickenwachstum im Vergleich zum Typus abnorm stark 
entwickelt, und dementsprechend sind die Rippen grob und 
gegen die Externregion hin nicht leicht geschwungen, sondern 
keulenférmig verdickt. 

Die Entwicklung der Art ist wohl von dieser grobrippigen 
Varietat ausgegangen und tiber den eigentlichen Aildoceras 
Mercatt Haver zu var. quadrata Haue fortgeschritten. 

Fundorte: Halbwegs zwischen den Windmiihlen von Silvan 
und Enxofaes; an der StraBe Murtede-Pedrulha. 

Hildoceras Saemanni DUMORTIER. 

Tat. XIII, Fig. 7. 
1874 Ammonites Saemanni Dumortier: Etudes paléont. du bassin du 

Rhone Bd. IV. Lias superieur 8S. 61, Taf. XIII, Fig. 4—6. 
non 1856—58 Ammonites Saemanni Orret: Die Juraformation 8. 32. 
1880 Ammonites Saemanni Cuorrat: Terrains jurassiques du Portugal, 

Lissabon 8. 30. 
1885 Hildoceras Saemanni Have: Monographie der Ammonitengattung 

Harpoceras. Jahrb. f. Min. usw. Beil.-Bd. III, 5. 638. 
1887 Ammonites (Hildoceras) Saemanni Dexcxmann: Uber die geonosti- 

schen Verhaltnisse der Umgegend von Doérnten. Abhandl. z. 
geol. Spezialkarte von Preufen usw. Bd. VIII, Heft 2, S. 69, 
Tat Ti ie, 2ouc eal. Xe ies Sao: 

? 1889 Grammoceras Saemanni Buckman: Inferior Oolit. Ammonites, 
S. 208, Taf. XXXVI, Fig. 6—8. 

1902 Harpoceras Saemanni Janenscu: Die Jurensisschichten des Elsab. 
Abhandl. z. geol. Spezialkarte von Elsaf-Lothringen. Neue Folge, 
Heft V, 8S. 70, Taf. VI, Fig. 4, 4a. 

1912 Hildoceras Saemanni Renz: Stratigraph. Untersuchungen im portug. 
Lias. N.-Jahrb. f. Min. usw. Bd. I, S. 76. 

In der bei Besprechung des Hildoceras Mercati HAUER var. 
quadrata Have aufgestellten Entwicklungsreihe bildet Hz/doceras 
Saemanni Dum. ein weiteres Glied. 

Innerhalb dieser Art ist gleichfalls eine gewisse Fortent- 
wicklung der Formen zu beobachten, die Buckman durch Ab- 
trennung einer var. @ und var. 8 zum Ausdruck bringt. 

Hildoceras Saemanni Dum. var. a Buck. ist allerdings vom 
Typus kaum zu trennen; var. # unterscheidet sich davon we- 
sentlich. Die Berippung ist feiner und der Querschnitt nicht 
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mehr abgerundet-rechteck'g, sondern elliptisch bis eiférmig. 
Hierdurch biiBt der Riicken bedeutend an Breite ein. 

Der Name Hildoceras Saemanni Dum. var. compressa nov. 
var. (= var. @ Bucx.) soll diesen Unterschied besonders be- 
tonen. 

- Die fortschreitende Entwicklung bei all diesen Formen 
macht sich gleichzeitig in drei Merkmalen kenntlich: 

1. Abnahme des Dickenwachstums mit entsprechender 
Evolution; 

2. allmahliches Verflachen der Kielfurchen; 

3. Verfeinerung der Skulptur. 

Fig. 3. Durchschnitt des Fig. 4. Durchschnitt des Umganges. 
Umganges von //fildoceras bei Hildoceras Saemanni Dum. var. 

Saemanni Dem. compressa noy. var. 

Innerhalb einer so kontinuierlichen Reihe sind zahlreiche 
Uberginge selbstverstandlich. Die Hauptformen sind aber 
geniigend charakterisiert, so da ihre Selbstandigkeit auch in 
der Namensgebung zum Ausdruck kommen mu. Danach ergibt 
sich folgende Reihe: 

Hildoceras Mercati Haver var. hellenica Renz, 
: Mercati Haver (Typus), 
J Mercati HauErR var. quadrata Haue., 
, Saemanni Dum. (Typus), 
= Saemanni DuM. var. compressa nov. var. 

Der Typus von Hildoceras Saemanni Dum. legt in einigen 
Bruchstiicken vor, die der Abbildung der Art bei Dumortier 
entsprechen. 

Fundorte: An der StraBe Murtede-Pedrulha und halbwegs 
zwischen den Windmiihlen von Silvan und Enxofaes. 

Hildoceras Saemanni DUMORTIER Var. compressa 
WM OW, Vial. 

Taf. XIII, Fig. 3. 
1889 Grammoceras Saemanni var. B Bucxmann: Inferior Oolite Ammo- 

nites S. 203, Tat. XXXIV, Fig. 1 u. 2. 
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Die im vorangegangenen charakterisierte Varietat ist im vor- 
liegenden Material durch zahlreiche Windungsfragemente vertreten. 

Fundorte: An der StraBe Murtede Pedrulha; halbwegs 
zwischen den Windmihlen von Silvan und Enxofaes; an der 
StraBe Silvan—Murtede. 

Hildoceras serpentinum Rutrn. 
1818 Argonauta serpentinus Rer.: Maris protog. S. 89, Fig. 74, 75. 
1821 Ammonites Strangewayst Sowrrsy: Mineral. conch., Bd. II, S. 99 

Taf. 254, Fig. 1 u. 3. 
? 1830 Ammonites serpentinus Zinrex: Versteinerungen Wirttembergs, 

S. 16, Taf. XII, Fig. 4. 
1856 Ammonites serpentinus Oppet: Juraformation 8. 243. 
1867 Ammonites serpentinus Ruynus: Monogr. ammon. Lias sup. Taf. II, 

Fig. 9 u. 10 (non 1—8). 
1867 Ammonites serpentinus Mrnecuint: Monogr. foss. calc. rouge amm. 

Paléontologie Lombarde 4. Série 8. 13, Taf. III, Fig. 1. 
1867 Grammoceras serpentinum Hyarr: Ceph. Mus. Comp. Zool. S. 100. 
Vergl. 1880 Ammonites cfr. serpentinus Cuorrar: Terrain jurassiques du 

Portugal, Lissabon; S. 31. 
1885 Hildoceras serpentinun Have: Beitrag z. Monograph. der Ammo- 

nitongattung Harpoceras. Jabrb. f. Min. usw., Beil.-Bd. II, 8. 648. 
1908 Hildoceras cf. serpentinum (Scutoru.) Bortsssax: Die Fauna des 

Donez-Juras. Meém. du comité géol. St. Pétersbourg; Livraison 37, 
Sh dice 

1909 Hildoceras serpentinum Renz: Nachweis von Lias in der Argolis. 
Zeitschr. d. D. Geol. Ges. Bd. 61, S. 222, Taf. IV, Fig. 2. 

1912 Hildoceras serpentinum Renz: Stratigraph. Untersuchungen im por- 
tug. Lias. N. Jahrb. f. Min. usw. Bd. I, S. 76. 

Kin kleines, verkiestes Stiick entspricht den Angaben bei 
Haue (8.643), wonach die feinen Sichelrippen auf den inneren 
Windungen gebiindelt sind. Bei dem jungen Exemplar sind 
auch die Kielfurchen, die jedoch mit zunehmendem Wachstum 
allméhlich verschwinden, noch deutlich sichtbar. 

Charakteristisch fiir diese Art ist die Beschaffenheit der 
Nahtflache, die nach Hauge einen sicheren Anhaltspunkt fir die 
Unterscheidung von Hild. serpentinum Rein. und Hild. falciferum 
Sow. gibt. Danach bildet die Nahtfliche mit den Seitenflachen 
bei Hild. serpentinum Ret1yn. einen stumpfen Winkel. 

Der genetische Zusammenhang zwischen Hildoceras serpentinum 
Rery. und den Formen der Bifrons-Gruppe wurde von C. Renz 
(Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1909) eingehend erértert. 

Im Breslauer Museum befindet sich ein Exemplar der ge- 
nannten Art, das im Gehausebau, Art der Berippung und Aus- 
bildung der Nahtfliche mit dem kleinen portugiesischen Stiick 
vollstindig iibereinstimmt, so da8 es mit hinreichender Sicher- 
heit fiir die inneren Windungen der beschriebenen Art gehalten 
werden konnte. . 

Fundort: An der StraBe Murtede—Pedrulha. 

? 
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Hildoceras boreale SHEBACH. 
Taf. XIII, Fig, 4. 

1864 ma poniies borealis Srepacn: Der Hannov. Jura, 8. 150, Taf. VII, 
Tig. O. 

1883 Harpoceras boreale Wrienr: Lias Ammonites of the British Islands, 
5. 488, Taf. LXI, Fig 5u.6 (mon Fig. 1—4). 

1885 LHildoceras boreale Have: Monographie d. Gattung Harpoceras. 
Jahrb. f. Min. usw., Beil.,-Bd. III, S. 642. 

1910 Hildoceras boreale Renz: Die Geologie Griechenlands, I. Teil. 
Jahrb. d. k. k. Geol. Reichsanst. Bd. 60, Heft 3, 8. 565. 

1912 Hildoceras boreale Renz: Stratigraph. Untersuchungen im portug. 
Lias. N. Jahrb. f. Min. usw., Bd. I, 8. 76. 

Diese Art wurde yon Drenckmann!) mit Hildoceras Levisoni 

Simpson vereinigt. Wenngleich die nahe Verwandtschaft beider 
Formen keinem Zweifel unterliegt, so kann doch schon auf 
Grund der Skulpturunterschiede eine Trennung der beiden Arten 
aufrecht erhalten werden. 

Bei fildoceras. boreale SEEBACH sind die Rippen im allge- 
meinen feiner, stehen dichter und erleiden in ihrem Verlauf auf 

dem unteren Flankendrittel eine starke Knickung nach vorwarts. 
Die Knickungsstellen sind so orientiert, da8 sie genau der La- 
teralfurche bei Hildoceras bifrons Bruce. entsprechen. 

An dem Stiick ist auffallend, daf ein Teil der Rippen nicht 
bis an den Nabelabfall reicht, sondern nach Art der Levisoni- 
Skulptur umittelbar hinter der Umknickungsstelle verschwindet. 
Derartige Rippen werden zu zweien oder dreien von gleichori- 
entierten, aber stirkeren Rippen eingeschlossen, die ihrerseits 
bis an die Umbilikalkante reichen, hier bisweisen sogar knoten- 
artig anschwellen. Allerdings ist bei der Beurteilung dieser 
Hirscheinung die Art der LErhaltung zu_ beriicksichtigen. 
Das portugiesische Stiick ist ein Steinkern, wahrend die Ab- 
bildung bei Wricur (Taf. 61, Fig. 5 u. 6) — die fiir die Be- 
stimmung zunichst maBeebend war — ein Schalenexemplar 
darstellt; aber auch auf diesem, wie auf der wenig anschau- 
lichen Originalabbildung bei Sersacu (Taf. VII, Fig. 5), ist die 
Rippenstarke verinderlich, so da das portugiesische Stiick hierin 
kaum abweichen diirfte. 

Nach Have bildet Hildoceras boreale Srp. den Ubergang 
von Hildoceras bifrons Bruce. zu Hildoceras serpentinum Retry. 
Auf Grund des vorliegenden Materials glaube ich aber annehmen 
zu diirfen, daB diese Art direkt von Aildoceras Levisoni Simps. 

abstammt. Hildoceras boreale SmBBacu ist somit der Ausgangs- 
punkt zweier einander parallel laufender Entwicklungsstadien, 
die die foleende Tabelle erladutern soll: 

') Drencxmann: a. a. O. 8.1545. 
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Hildoceras bifrons Bree. Hildoceras falciferum Sow. 

und Varietaten. Hildoceras serpentinum Rut. 

ee 

HMildoceras boreale Srrpacu 
J 

| 

Hildoceras Levisoni Stes. 

Fiir diese Tabelle sei noch bemerkt, daB die iiber Hildo- 
eras Levisoni Simps. aufgezaihlten Arten etwa die gleiche Vertikalver- 
breitung haben und nur der Ubersicht halber tibereinander ge- 
schrieben wurden; hingegen gehért Hi/doceras Levisoni Sips. 
auch stratigraphisch einem tieferen Horizont an. 

Es ware vielleicht richtiger, Hildoceras boreale Srns. nur als 
Varietat von Hildoceras Levisoni Simps. aufzufassen. Es empfiehlt 
sich aber nicht, den in der Palaontologie und Stratigraphie 
eingebtirgerten alten Artennamen aufzugeben; daher wurde 
auch hier an der bisherigen Bezeichnung festgehalten. 

Fundort: Halbwegs zwischen den Windmiihlen von Silvan 
und Enxofaes; etwa 1 km nordéstlich Silvan. 

Hildoceras cornacaldense TAUSCH. 

Taf, XM, Pig. 5. 

1890 Harpoceras cornacaldense Tauscn: Fauna der grauen Kalke d. 
Sudalpen. Abhandl. d. k. k. Geol. Reichsanst. Bd. XV, Heft 2, 
Si oony late nora le 

(2) 1895 Harpoceras cornacaldense Bonarewii: Fossili domeriani della 
Brianza. Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di se. e lett. 
Serie IT, Bd. XXVIII, S. 339. 

1900 Harpoceras cornacaldense Fucixt: Brevi notizie s. Amm. d. Lias 
med. dell’ Apenn. centr. Atti d. Soc. Tosc. di sc. nat., Proc. verb. 
Bd. XII, 8. 53. 

1900 Harpoceras cornacaldense Burront: Fossili domeriani di Brescia, 
Mem. de la soc. paléont. suisse Bd. XXVII, S. 62, Taf. V, Fig. 
20, Pil lai v ile bio sac. 

1900 Harpoceras cornacaldense Tavscn var. Bicicolae Fucwt: Amm. 4. 
Lias med. dell’ Apenn. centr. Palaeontogr. ital. Bd. VI, S. 21. 

1905 Hildoceras cornacaldense (2?) Fucrn1: Cefalop. liassici del Monte 
di ie Palaeontogr. ital. Bd. X], 8. 102, Taf. IV, Fig. 6, 8, 
(lke: 

1909 eee as cornacaldense Rosensure: Die liasische Cephalopoden- 
fauna der Kratzalpe im Hagengebirge. Beitr. z. Geol. u. Pal. 
Oesterr.-Ungarns, Bd. XXII, 8. 307, Taf. XVI, Fig. 1, 2, 3. 

1912 Hildoceras cornacaldense Renz: Stratigraph. Untersuchungen im 
portug. Lias. N. Jahrb. f. Min., Bd. I, 8. 68 u. 77. 

Der Typus dieser Art, sowie die beiden verwandten Formen 
,var. Bicicolae BoNARELLI“ und ,mut. medolense Brrroni“ sind in 
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der oben zitierten Arbeit von RosrenpereG eingehend behandelt 
worden. 

Die nur fragmentar erhaltenen Stiicke aus Portugal ent- 
sprechen dem Typus. Sie sind langsam anwachsende, weit- 
nabelige Formen. Die Flanken sind in der unteren Region 
sanft gewolbt und konvergieren merklich nach dem Ricken. 

In der Ausbildung des Querschnittes weicht somit Hildoceras 
cornacaldense TauscH von den Formen der spiter zu _be- 
sprechenden Gruppe Fuciniceras (Haas) ab, die alle durch abge- 
plattete Flanken und breiten Iixternteil ausgezeichnet sind, 
wihrend sie im iibrigen diesen nahe steht. 

Der Nabelabfall ist, entsprechend der Originalabbildung 
bei Tauscu, steil aber gegen die Flanken abgerundet. Die 
Externseite wird von zwei tiefen Furchen begleitet, zwischen 
denen sich der hohe Kiel steilwandig erhebt. 

In der Berippung ist insofern eine Abweichung vom Typus 
zu beobachten, als gewisse, meist zwei bis drei nebeneinander 
liegende Rippen sich gegen die Naht zu bis zur Verschmelzung 
nahern, wahrend die dazwischenliegenden Rippen in der Naht- 
region besonders schwach entwickelt sind. 

Die gleiche Erscheinung wurde schon bei Hildoceras boreale 
SEEB. beobachtet, noch ausgepragter ist sie bei Harpoceras sub- 
comptum BRANGCA. | 

Ks ist wahrscheinlich, daB es sich hierbei um Varietits- 
unterschiede handelt. Bei dem unzureichenden Material muf 
jedoch zunachst von einer Trennung abgesehen werden, zumal an 
keinem Stiick die inneren Windungen erhalten sind. 

Fucini1 beschreibt aus dem mittleren Lias des Zentral- 
_ Apennin (Palaeontogr. ital. VI, 1900, S. 24) ein Harpoceras (?) 
ambiguum Fuctni, das, nach der Abbildung Taf. VII, Fig. 6 zu 
schlieBen, eine etwas dickere, aber gleichfalls weitnabelige 
Varietit des Hildoceras cornacaldense Tauscu darstellt. 

Fundorte: Im NNO von Silvan; nérdlich Enxofaes; halb- 

Wegs zwischen den Windmiihlen von Silvan und Enxofaes. 

Hiidoceras (Arieticeras) retrorsicosta OPPEL. 

Taf. XIII, Fig. 6. 
1856 Ammonites obliquecostatus QuENsrepr: Jura, S. 173, Taf. XXII, 

Fig. 30 (non Zreren). 
1862 Ammonites retrorsicosta Oppri: Palaont. Mitteilungen aus dem 

Museum d. Bayr. Staates 1, S. 139. 
1869 ae algovianus Zirvet: Geol. Beobachtungen. Zentral.-Apenn. 

. 83. 
1881 Harpoceras  retrorsicosta’ Mennenint: Monograph. cale. rouge 

amm. Paléontol. Lombarde, IV. Série, 8S. 46, Taf. X, Fig. 3. 
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1880 Ammonites retrorsicosta Cuorrat: Terrains jurassiques du Portugal, 
Lissabon, 8S. 15. 

1885 Ammonites retrorsicosta Have: Beitrage zu einer Monographie der 
Ammonitengattung Harpoceras. Jahrb. f. Min. usw., Beil. Bd. II, 8.630. 

1885 Ammonites obliquecostatus QuENstept: Ammoniten des Schwab. Juras, 
S. 342, Taf. XLII, Fig. 44. 

non 1893 Harpoceras retrorsicosta Guyur: Mittellias. Cephalopoden des 
Hinterschafberges. Abhandl. d. k. k. Geol. Reichsanst., S. 10, 
Taf. I, Fig. 14—17. 

1894 Arieticeras retrorsicosta Bonareuit: Fossili domeriani della 
Brianza. Rendiconti del Reale istituto Lombardo di scienze e 
lettre, Serie I, Bd. XXVIII, S. 14. 

1896 Harp. (Arieticeras) retrorsicosta Fucty1: Faunula del Lias medio di 
Spezia. Bolletino della Societa geol. ital., Bd. XV, Roma, S. 158. 

1899 Hild. (Arieticeras) retrorsicosta Bonarettr: Amm. d. Rosso. Ammo- 
nitico descritte et figurate da G. Menrcuint. Bolletino della So- 
cieta Malacol. italiana, Bd. XX, S. 205. 

1899 Arieticeras retrorsicosta Fucixst: Amm. del Lias medio dell Apen- 
nino centrale. Palaeontographia italica Bd. 8S. 180, Taf. XXIV, 
Fig. 2. ; 

1900 Haoenns mirificum Fucrx1: Ammoniti del Lias medio dell App- 
pennino centrale. Palaeontogr. italica, Bd. V1, Taf. XII, Fig. 9 u. 10. 

1900 Hild. (Arieticeras) retrorsicosta Berroxt: Fossili domeriani della proy 
di Brescia. Mem. soc. pal. suisse Bd. XXVII, S. 59, Taf. IX, 
Fig. 5. 

? 1900 Seed retrorsicosta Del Campana: Celphalopoda d. Medolo 
di Val Trompia. Boll. della Societa geol. ital. Bd XIX, 8. 595, 
Taf. VI, Fig. 52—54. 

1909 Seguenziceras retrorsicosta Rosexserc: Die liassische Cephalopoden- 
fauna der Kratzalpe im Hagengebirge. Beitrage zur Pal.u. Geol. 
Osterr.-Ungarns usw. Bd. XXII, 8. 295, Taf. XV, Fig. 6a—b. 

1912 Hildoceras retrorsicosta Rexz: Stratigraph. Untersuchungen im 
portug. Lias. N. Jahrb. f. Min. usw. Bd. I, 8. 76. 

1913 Harpoceras (Arieticeras) retrorsicosta Haas: Die Fauna des 
mittleren Lias von Ballino in Siidtirol. Beitr. zur Pal. u. Geol. 
Osterr.-Ungarns usw. Bd. XXVI, 8. 60, Taf. IV, Fig. 9; Taf. IX, 
Fig. 18. 

Der Subgenusname Seguenziceras'!) wird von Del Campana 
und RosenBERG fiir Harpoceraten ,,mit wenig gekrimmten Rippen, 
langsam anwachsenden Umgingen und breiter Externseite* an- 
gewendet, welche bald Kielfurchen, bald Kiellinien und Kiel- 
bander besitzen; als Typus des Subgenus wurde Ammonites algo- 
vianus OPPEL betrachtet. 

Verglichen mit der HAuaschen Diagnose von Hildoceras, 
weist diese Charakteristik nichts wesentlich Verschiedenes auf, 

da alle angefiihrten Merkmale fiir Formen mit ,, Arieten-Geprage 
(vergl. Haua)“ gleichmaBig zutreffen. 

") Haas hat nachgewiesen, da aus Prioritatsgriinden der Name 
Seguenziceras Lew1 durch die altere Bezeichnung Arieticeras SucuEyza 
ersetzt werden mub. 
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Wir haben es also auch bei diesen Formen mit echten 
Hildoceren zu tun, die als die primitivsten ihrer Gattung als 
besondere Gruppe ,,Arieciteras‘‘ zusammengefaht werden. 

Den Ubergang zwischen den Hildoceren und ihrer Stammform 
Arietites vermittelt Hildoceras (Arietic.) retrorsicosta OprrL, der 
zusammen mit wenigen anderen Spezies als der primitivste 
fildoceras gelten kann. 

Innerhalb dieser Formensippe macht sich aber auf Grund 
des allmahlichen Verflachens der Kielfurchen (Kielbander und 
Kiellinien bei RosmnperG) — die tibrigen Merkmale bleiben 
im wesentlichen konstant — eine erneute Entwicklung kenntlich, 
der Haas durch Griindung einer neuen Untergattung Fuciniceras 
Rechnung triagt. 

Bei der Gruppe Arieticeras verbleiben somit nur alle die 
Formen, welche wie fHild. (Arietic.) retrorsicosta Opp. deutlich 
entwickelte Kielfurchen und geringe Umgangshohe haben, durch 
die sie als den Arieten am niachsten stehend charakterisiert 
sind. 

Aus diesen entwickelt sich die weitere Gruppe Muciniceras, 
fiir die Haas folgende Diagnose gibt: ,,Meist weitgenabelte 
Formen (Haas: Harpoceren) mit schwach gewolbten Flanken, 
stumpfem und verhaltnismabig breitem Hxternteil, kraftigem, von 
Furchen oder doch von Bandern begleitetem Tennie'l und 
derben, in aller Regel einfachen, wenig geschwungenen und 
meist Ses riickgreifenden Sichelrippen, die gegen die Wohn- 
kammer hin an Starke nicht abnehmen. Sutur verhaltnismabig 
wenig gezackt, doch reicher als bei Arieticeras und einfacher 
als bei Grammoceras und [arpoceras s. str.“ 

Das Wachstum der Umgange sowie Hvolution und Kiel- 
furchen entsprechen noch vollkommen dem Arietentypus, die 
Berippung erinnert aber schon lebhaft an Hildoceras Levisoni 
SIMPSON. 

Hildoceras retrorsicosta OppELt kann somit als Grundform 
aller Hildoceren aufgefaBt werden, von der aus sich parallel 
laufende Formenreihen entwickelt haben, wihrend daneben die 
Art selbst (inkl. ihres nachsten Verwandten Hildoceras Levisont 
Simps.) unverindert bis in den Oberlias weiterlebt. 

1. Die erste Formenreihe reicht von der Grundform bis 
fildoceras boreale Stns., von dem sich die Bifrons- und 

Serpentinum-Reihe ableiten (vergl. Seite 556). 
2. Die Mercati-Gruppe, deren Typus Hildoceras Mercati Hau. 

nur im Dickenwachstum und der damit verbundenen In- 
volution und Grobrippigkeit von Hild. (Arietic.) retrorsi- 
costa Opp. abweicht. 
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3. Die Gruppe Arieticeras, aus der ihrerseits die Gruppe 
Fuciniceras hervorgeht. 

Hiidoceras (non Seguenziceras) domeriensis MENEGH. ist von 
Hild, (Arietic.) retrorsicosta Orp. kaum verschieden. Die Be- 
rippung ist im allgemeinen gedrangter und zeigt die Riickwarts- 
schwingung weniger ausgepraet. 

Diese geringen Unterschiede werden durch den Varietits- 
namen: , Hildoceras retrorsicosta Opp. var. domeriensis Mmneau.“ 
geniigend hervorgehoben. 

Innerhalb der Variationsbreite des Hild. (Arietic.) retrorsicosta 
Opp. diirfte auch Hildoceras mirificum Fuc. var. semiradiata Fuc. 
liegen, wahrend Hildoceras mirificum Fuc.') selbst dem Typus 
unserer Art entspricht. 

Fundort: WSW von Vimeira. 

Hlildoceras (Fuciniceras) pectinatum MENEGHINI. 

Taf, XU Bie wile 
1867—81 Harpoceras pectinatum Menecuint: Fossiles du Medolo. Paleont. 

Lombarde (Serie 4) 8. 6, Taf. I, Fig. 1—8. 
1884 Harp. (Arieticeras) pectinatum Srcuenza: Le rossie del Messinese 

S. 68. 
1885 Harpoceras pectinatum Gemmettaro: Sopra al. Harp. del Lias 

sup. dei dint. di Taormina, 8. 10. 
1891 Harp. (Grammoceras) pectinatum di Srerano e Corrsse: Guida 

geol. dei dint. di Taormina. Boll. d. Soc. geol. ital. Bd. X, 8. 224. 
1895 Harpoceras (2) pectinatum Bonaretut: Foss. domeriani della Brana, 

Rendic. d. Reale Istituto lombardo etc. Serie H, Bd. XXVIII, 8. 21. 
1900 Harpoceras cf. pectinatum Fucrxst: Amm. del Lias medio dell’ 

Appeun. centr. Palaeontographia italica Bd. VIi, 8. 21, Taf. VII, 
iow: 

1900 Hildoceras (2?) pectinatum Berrroyt: Foss. domeriani di Brescia. 
Mem. de la soc. paléont. suisse. Bd. XXVII, S. 63, Taf. VI, 
Fig. 2, Taf. VII, Fig. 6, non Taf. VI, Fis. 3) monavie 
Rig. 5, 1,-8..19, mon. lat ie aio sa: 

1905 Hildoceras pectinatwn Fucrs1: Cephalopodi liassici del Monte di 
Cetona. Palaeontogr. italica Bd. XI, 8. 105, Taf. IV, Fig. 12. © 

1909 Harpoceras cf. pectinatum Rosexsere: Die liasische Cephalopoden- 
fauna der Kratzalpe im Hagengebirge. Beitrige z. Pal. u. Geol. 
Oesterr.-Ungarns etc., Bd. XXII, S. 809, Taf. XV, Fig. 23a—e. 

1912 Hildoceras pectinatum Renz: Stratigraph. Untersuchungen im portug. 
lias. N. Jahrb. f. Mm. usw., Bd. 1; 5. 68 uw. 77) ae i ts 

(Dasselbe Stiick wurde hier nochmals abgebildet.) 

Uber die Gattungsbestimmung dieser Spezies herrschen 
noch in der neusten Litteratur geteilte Ansichten. Fucrni ent- 
scheidet sich fiir Hildoceras, Rosenpere fiir Harpoceras. Hs 
ist jedoch nicht angingig, mit RosenBERG die Hildoceren so eng 
zu fassen, da hierbei nur Formen einbegriffen seien, die 

") Palaeontographia italica, Bd. VI, Taf. Kall Fig. 9 ilo: 
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durch eine Furche ausgezeichnet sind, welche die Rippen- 
umbiegungsstelle unterbricht (vergl. auch die 8S. 545 zitierte 
Arbeit von Haas), “gumal auch Zrrrer (Grundziige der Pala- 
ontologie) bei der Diagnose des Genus //arpoceras den zuge- 
scharften [xternteil- hervorhebt. 

Die besprochene Art unterscheidet sich hiervon aber durch 
einen verhiltnismafig breiten, mit deutlichen Kielfurchen aus- 
gestatteten Ricken; sie gehédrt somit noch zu den /Mildoceren 
und innerhalb dieser zur Gruppe Luciniceras. 

Die wenig geschwungenen Rippen sind fein und stehen 
dicht gedrangt; die Flanken der Umginge sind abgeplattet und 
fallen nach sanfter Abrundung steil zum Nabel ab. 

Von den beiden vorliegenden Stiicken stimmt das eine mit 
der Originalabbildung bei Menecurnt vortrefflich iiberein. 

Das zweite besitzt mit der Form bei Fuctini (Palaeontoer. 
ital. XI, Taf. IV, Fig. 12) groBe Ahnlichkeit; beide leiten zu 
fildoceras cornacaldense Tauscu iiber. 

Fundorte: Nordlich Enxofaes und nordéstlich von Silvan. 

Hildoceras (Fuciniceras) Meneghinianum Haas 
(= Hildoceras ruthenense REyYN.). 

Taf. XU, Fig. 2. 

1868 Ammonites: Ruthenensis Reynis: Essai de geol. et de paléont 
Aveyron. 8S. 92 (pars). 

1867—81 Ammonites spec. ind. Mrnecuint: Monogr. d. foss. du cale. 
rouge etc. Paleontologie Lombarde 4. Serie, 8. 47, Taf. XI, 
Vig. 4, 8. 202. | 

(2) 1867—81 Ammonites (Harpoceras) ruthenensis Menecuint: Fossiles du 
Medolo, ibidem non S. 9, Taf. II, Fig. 8, 10, 11. 

1893 Harpoceras ruthenense Guyer: Mittell. Cephalopoden d. Hinter- 
schafberges. Abhandl. d. k. k. geol. Reichsanst. Bd. XV, Heft 
Meee; late i hig. 125 13. 

1899 Hildoceras (2) ruthenense Bonaretur: Ammoniti del ,Rosso Am- 
monitico“ descritte e figurate da Meneghini Boll. della Societa 
Malacolog. ital. Bd. XX, 8S. 206. 

1900 Hildoceras ruthenense Fucty1: Brevi notizie s. Amm. d. Lias medio 
dell’ App. centr. Atti d. Soc. Tosc. di Sc. Nat., Proc. verb. Bd. 
XII, 8. 54. 

1900 Hildoceras ruthenense Fucixt: Ammoniti del Lias medio dell’ Ap- 
pennino centrale. Palaeonto italica. Bd. VI, S. 56, Taf. XII, 
Fig. 5—T. 

1900 Fiidecsios (Arieticeras) ruthenense Berront: Fossili domeriani de 
Brescia. Mém. soc. pal. suisse Bd. XXVII, 8. 56, Taf. IV, Fig. 14. 

1900 Harpoceras (Hildoceras) ruthenense Det Campana (Qephalopodi 
del Medolo di Val Trompia, Bolettino della Societa geol. ital. 
Bd. XIX, 8. 612, Taf. VIII, Fig. 11—16. 

1909 Seguenziceras Ruthenense Rosexsere: Die lias. Cephalop. d. Kratz- 
alpe im Hagengebirge. Beitr. z. Pal. u. Geol. Oesterr.-Ungarns usw. 
oe MONS: 29015 Vat. XV) Wie. 2 ac. 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 36 



562 

1912 Hildoceras ruthenense Renz: Stratigraph. Untersuchungen im portug. 
Tias. IN. Jahrb. i Man’ sw. Bob aliy saudi. 

1913 Harpoceras (fuciniceras) Meneghinianum Haas: Die Fauna des 
mittleren Lias von Ballino in Sidtirol. Beitr. zur Pal. u. Geol. 
Osterr.-Ungarns usw., Bd. XXVI, 8. 79,- Taf. V, Fig. 16—17. 

MaBgebend fir die Bestimmung dieser Art war die Text- 
figur bei Fucirnt (Palaeontogr. ital. Bd. VI, S. 58), die das 
bisher unverdéffentlichte Original von Reryneés darstellt. 

Mit diesem stimmt das vorliegende Stiick aus Portugal bis 
auf die etwas flachere Form des Gehauses trefflich tiberein. 
Der Unterschied ist aber wohl nur auf die mechanische Zu- 
sammenpressung zuriickzufiihren, die das Stiick in den weichen 
Tonschichten, aus denen es stammt, erlitten hat. 

Hildoceras (Fuciniceras) Meneghinianum Haas vermittelt den 
Ubergang zwischen Hildoceras (Arieticeras) algovianum OppEt und 
Hildoceras (Fuciniceras) pectinatum Menncu. Von letzterem unter- 

scheidet es sich im wesentlichen nur durch die etwas gréberen 
und weniger sichelformig geschwungenen Rippen. 

Die von RosrenserG hervorgehobene Verwandtschaft mit 
Iflildoceras Bertrandi Ki1an erscheint fraglich, zumal diese Art 
vielleicht noch zu Arieticeras gehort. Zum mindesten steht sie 
dem Iildoceras (Arieticeras) retrorsicosta Opp. um vieles naher 
und auBerhalb der Formenreihe /uciniceras. 

Fundort: Nérdlich Enxofaes (éstliche Windmithlen und 
Bahneinschnitt). 

Hildoceras (Fuciniceras) cf. costicillatum Fue, 

emend. MEISTER. 

Tat XW, Rigs la. 

? 1884 Harpoceras normannianum Wricur: Lias Ammonites of the British 
Islands. Wal. 83, Ries 1k) 2: 

1900 Grammoceras normannianum var. costicillata Fucrnt: foment del 
Lias medio dell’ Appennino centrale. Palaeontogr. italica Bd. VI, 
Taf. VII, Fig. 10 non Taf. VIN, Fig. 1a—c. 

1900 Grammoceras normannianum var. inseparabilis Fucrwr1: ebenda 
Taf. VII, Fig. 5a—c. 

1904 Harpoceras (Grammoceras) antiquum Wricnr aff. mut. normanniana 
Prinz: auna der alteren Juraablagerungen im nérdlichen Bakony. 
Jahrb. d. ungar. Geol. Anst. Bd. XV, 8S. 103. 

1912 Hildoceras aff. costicillatum Renz: Stratigraph. Untersuchungen im 
portug. Lias. N. Jahrb. f. Min. usw., Bd. I, 8. 76. 

p’Orpieny bildet als Original seines Ammoniles normannianus 
ein Harpoceras ab, dessen Flanken ohne Unterbrechung in den 
Kiel iibergehen’). 

) Vergl. ee Der Jura von Hellern bei Osnabriick. Disser- 
tation Minster 1912, S. 48. 
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Von diesem Typus weichen eine Reihe von Formen da- 
durch erheblich ab, da8 ihr Kiel von deutlichen Furchen begleitet 
wird. Sie miissen daher von dem eigentlichen Harpoceras 
Grammoceras) normannianum D’ORB. als HMildoceras (Luciniceras) 
costicillatum Fuc. abgetrennt werden. Unter diesem Namen 
wurden die in obiger Synonymenliste citierten, bisher als 
 Normannianus* beschriebenen Formen zusammengefaBt. 

Als Typus ist das von Fucry1 aus dem mittleren Lias des 
Zentral-Apennin abgebildete Grammoceras normannianum D’ORB. 

var. costicillata Fuc. anzusehen. Die flachen Umginge um- 
schlieBen sich nur in der Externregion, die Flanken sind stark 
abgeplattet und mit dicht stehenden, meist einfachen, wenig er- 
habenen Sichelrippen geschmiickt; der Riicken ist breit. 

Fig.5. Durchschnitt des Umganges von Hildoceras (Iuciniceras) 
ef. costicillatum Fucrst emend. Metsrer. 

Von diesem Typus weicht das yon Wricur abgebildete 
Stiick in seinem gréBeren Dickenwachstum ein wenig ab; 
namentlich die Flanken sind starker gew6lbt. 

Das portugiesische Stiick entspricht dem _ italienischen 
vollkommen im Erhaltungszustand, Querschnitt und Mabe der 
Einrollung, ist aber in der Ornamentierung von diesem etwas 
verschieden. Die Rippen sind nicht siimtlich einfach, sondern 
entspringen meist zu zweien in einer knotenartigen Anschwellung 
auf dem unteren Drittel der Umgiinge; in der Regel werden 
die Doppelrippen durch eine kiirzere, einfache Schaltrippe 
unterbrochen. Auf den inneren Windungen scheint diese Aus- 
bildung der Skulptur erst wenig deutlich entwickelt zu sein. 

Die Lobenlinie des portugiesischen Exemplares stimmt mit’ 
der des apenninischen Stiickes (Fucini, §. 30, Fig. 29) tberein, 
ist aber im einzelnen weniger differenziert. Da das Stiick etwas 
abgerieben ist, 1a8t sich kaum annehmen, daf hierin zwischen 
beiden Formen ein wesentlicher Unterschied besteht. 

Es sei noch hervorgehoben, da8 schon Grver (1893 Hinter- 
schafberg) die yon Wricur abgebildete und als Harpoceras 
normannianum D’ORB. bezeichnete Form auf Grund der charakte- 

36* 
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vistischen, tiefen Kielfurchen mit der Gruppe des Hildoceras 
(Geyer: Harpoceras) boscense Ryn. vereinigte. 

Fundort: StraBe Silvan—Murtede. 

Genus: Harpoceras WAAGEN. 

Have bezeichnet — wie schon erwahnt — als Hildoceras 
alle Formen mit Arieten-Gepraige, die sich genetisch an 
Arieten anschleBen. Zweifellos ist das Vorhandensein von Kiel- 
furchen ein untriiglicher Beweis fiir diese Abstammung. Befolet 
man also genau die Hauesche Diagnose, so ergibt sich, daf 
alle Formen mit Kielfurchen —- auch wenn dieselben nur 
schwach entwickelt, oder wie bei wenigen Spezies nur 1m 
Jugendstadium vorhanden sind — zu fildoceras zu stellen sind, 

wie es auch bei den hier besprochenen Arten durchgefiihrt 
worden ist. 

Analog der mit zunehmendem Wachstum veranderlichen 
Skulptur, namentlich in der Nahe der Wohnkammer, z. B. bei 
Hildoceras erbaense Haver und Hildoceras Nausikaae Renz, gibt 
es, wie oben erwiéhnt, auch Formen, deren innere Windungen 
noch deutliche Kielfurchen besitzen, die sich auf den spateren 
Umgingen bis zum vollstandigen. Verschwinden verflachen. 
Besonder sdeutlich ist diese Erscheinung bei Hildoceras serpentinum 
Rein. und /fildoceras (Lillia) Lilli Haver zu beobachten. 

Zur Gattung Harpoceras sind alsdann alle die Formen zu 
rechnen, bei denen der Kiel dem Riicken aufgesetzt ist. Die 
Flanken gehen daher in der Externregion in meist sanft an- 
steigender Rundung in den Kiel iiber und bedingen dadurch 
jene Zuscharfung des Riickens, die nach Zirrs. fiir die Gattung 
Harpoceras charakteristisch ist und in der Gruppe Polyplectus 
ihr Maximum erreicht, 

Die Skulptur ist innerhalb der beiden Gattungen Hildoceras 
und Harpoceras derart variabel, daB sie nicht ftir eine Ab- 
grenzung dieser, wohl aber fiir Ausscheidung gewisser Formen- 
grupppen innerhalb der Gattungen selbst in Frage kommt; 
das gleiche gilt von der Suturlinie. Als stichhaltiges Gattungs- 
‘merkmal bleibt also nur die Ausbildung der Externregion. 

Bei den im vorhergehenden besprochenen Hildoceren wurde 
beobachtet, daS mit allmahlicher Breitenabnahme der Extern- 

seite eine Verfeinerung der Skulptur Hand in Hand geht 
(Mercati-Gruppe). So ist es denn auch natiirlich, da8 die zur 
Gattung Harpoceras gehérigen Formen vermége ihrer fast stets 
flachen Gehiuseform durchgiingig eine feinere Ausbildung der 
Sichelrippen aufweisen. 
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Die Gattung Harpoceras, in diesem Umfange genommen, 
ist enger begrenzt als dies im Zirretschen System der Fall ist. 
indem namlich das bisher als Subgenus innerhalb von Harpo- 
ceras s.]. fungierende Hildoceras gemaB seiner Abstammung von 
Arietites zur selbstandigen Gattung erhoben wurde. JDieser 
steht die vornehmlich auf Aegoceras zuriickzufiihrende Gattung 
Harpoceras gegeniiber. Um beide Gattungen gruppieren sich 
auf Grund yon Differenzierungen in Skulptur und Gehausebau 
verschiedenartige Typen, die in ,formengruppen* zusammen- 
gefaft und fiir welche die von Zirret als Subgenusnamen yon 
Harpoceras s. |. WaAasGEN gebrauchten Namen wie Arveticeras, 
Grammoceras usw. angewandt wurden. 

Nach der obigen Diagnose gehiren auch alle Grammoceren 
zur Gattung Harpoceras. Sie bilden eine Gruppe aller der- 
jenigen Spezies, die sich durch sehr weite Nabelung, wenig 
zerschlitzte Sutur und gleichmafig zugescharfte [Externregion 
(Harp. (Grammoceras) Kurrianum Orr.) auszeichnen. Die Gruppe 
des Harpoceras s. str. (= Subgenus Harpoceras s. str. bei Zrrret) 
hingegen enthalt eng und weiter genabelte Formen mit deut- 
lichen, meist einfachen Sichelrippen, deren Kiel in konkaver 
Rundung vom eigentlichen Riicken abgesetzt ist (speziell: 
Gruppe des Harpoceras falciferum Sow.). 

Hlarpoceras cf. Eseri OPPEL. 

1846 a radians compressus Quenstept: Cephalopoden, S. 119, 
fai i. Vic. -9, 

1856 Wenoniten: Eseri Opret: Juraformation, 8. 345. 
1858 Ammonites radians compressus Geek nna Jura, Taf. 40, Fig. 13. 
1862 Ammonites Eseri Opret: Paldontologische Mitteilungen aus dem 

7 Museum des Bayrischen Staates, 8. 143, Taf. 44, Fig. 3a u. 8b. 
1885 Ammo nites radians compressus Se Schwabische. Ammoniten, 

Teil I: Lias, Taf. 51, Fig. 3, 6, 
1885 Ammonites cf. lythensis Canes ’ Schwab: Ammoniten. Teil I: 

Lias, Taf. 54, Fig. 55. 
1885 Harpoceras Eseri Have: Monogr. Harpoceras. Neues Jahrbuch 

fir Min. usw., Beil.-Bd. III, S. 623. 
1889 Haugia Eseri Buckman: Inferior Oolite Ammonites, S. 155, 

Taf. 25, Fig. 3—6. 
1902 Harpoceras ‘Eseri Jaxexscu: Jurensis-Schichten des ElsaB. Abhandl. 

z. geol. Spez.-Karte yon ElsaB-Lothr. Neue Folge, Heft 5, 8. 66, 
ial. .6, Big. 1 <2. 

1906 Harpoceras Eseri Rexz: Uber die mesozoische Formationsgruppe d. 
sudwest. Balkanhalbinsel. Jahrb. f. Min. usw, Beil.-Bd. XXI, 8. 275. 

1912 Haugia Eseri Resz: Stratigraph. Untersuchungen im port. Lias. 
Re Jahrb. 4 Mim: usw., Bd. 1,5. 61 u. 76. 

Zu dieser Art gehéren aus dem portugiesischen lias zwei 
Stiicke, die mit den Abbildungen bei Janenscu leidlich gut 
ibereinstimmen. 
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Der Querschnitt ist oval und wenig iiber dem Nabelrand 
am breitesten. Die Flanken sind gewélbt, bei dem groSen Stiick 
starker als bei dem kleineren. 

Charakteristisch fiir die Art ist die Veranderlichkeit der 
Nahtflache, die auf einem der beiden Stiicke sehr deutlich zum 
Ausdruck kommt. Auf den innersten Windungen ist sie flach 
und unter sehr stumpfem Winkel nach innen geneigt; aber schon 
bei einem Durchmesser von 42 mm ist eine scharfe Nabelkante 
zu beobachten, von der aus die Nahtflache senkrecht abfallt; 
im spateren Alter soll sich nach JANENScH die Nabelwand wieder 
schrag stellen. 

Die Rippen treten wenig hervor und sind im unteren 
Flankenviertel kaum sichtbar. Bisweilen sind zwei Rippen zu 
einem langgezogenen Wulst verschmolzen, zwischen denen in der 
Externregion unregelmafig feine Sekundarrippen eingeschaltet 
sind, 

Auf Grund der angegebenen Skulptur sehen die Stiicke den 
Abbildungen bei Buckman Taf. XXV, Fig. 5 u. 6 sehr 4hnlich. 
BuckMAn trennte diese Formen spater von dem eigentlichen 
Hlarpoceras Hsert Orr. als Haugia inaequa Buck. ab. Die Ab- 
weichungen von Harpoceras Hseri OprEL sind aber so gering, 
da8 JANENSCH mit Recht diese Formen wieder vereinigt hat. 

Fundort: Halbwegs zwischen den Windmiihlen yon Silvan 
und Knxofaes. 

Harpoceras fallaciosum BAYLE var. Cotteswoldiae 
BUCKMAN. 

Tad. XUV, Hig.’ 2: 

1889 Grammoceras fallaciosum var. Cotteswoldiae Buckman: Inferior 
Oolite Ammonites, S. 204, Taf. XXXV, Fig. 4—7. 

1902 Harpoceras fallaciosum var. Cotteswoldiae Janenscu: Jurensis- 
Schichten des ElsaB. Abhandl. z. geol. Spez.-Karte von ElsaB- 
Lothr. Neue Folge, Heft 5, 8. 78, Taf. VII, Fig 1. 

1912 Harpoceras (Grammoceras) fallaciosum Reyz: Stratigraph. Unter 
suchungen im portug. Lias. N. Jahrb. f. Min. usw., Bd. I, S. 76. 

Die Formenreihe des Harpoceras fallaciosum BAYLE ist von 
BuckMAN untersucht worden. Er unterscheidet aufer dem 

Typus vier Varietiten, denen JAnenscH den Harpoceras Millert 

Denckmann als fiinfte hinzufiigt. 
JANENSCH gibt eine ausfiihrliche, systematische Darstellung 

aller, hierher gehérigen Formen, auf die an dieser Stelle ver- 
wiesen wird. | 

Unter dem portugiesichen Material ist der Typus der Art 
nicht vertreten, sondern nur zwei Varietiten: Die oben zitierte 

und die spater zu erwaihnende var. Milleri DENCKMANN. 
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Harp. fallaciosum Bay. var. Cotteswoldiae Buck. unterscheidet 
sich vom Typus durch gréBeres Héhenwachstum der Windungen 
und einen entsprechenden, bedeutend engeren Nabel. 

Ubereinstimmend sind bei beiden die Seitenflichen fast 
eben und tragen feine, dicht stehende, deutlich geschwungene 
Rippen. 

Kine kleine Abweichung zeigt das vorliegende Stiick inso- 
fern, als nicht alle Rippen gleich lang sind, sondern ein Teil 
erst etwa in halber Seitenhdhe beginnt. Durch diesen Unter- 
schied nahert sich unsere Form dem Harpoceras Eseri OprE.; 
in den tibrigen Merkmalen aber stimmt sie mit der genannten 
Varietat gut tiberein. 

Fig. 6. Durchschnitt des Umganges von Harpoceras fallaciosum Bayie 
var. Cotteswoldiae Buck. 

JANENSCH bringt Harpoceras fallaciosum BAYLE und seine 
Varietaten mit Ammonites Saemanni Dum. in genetischen Zu- 
sammenhang. Dieser Ansicht kann ich mich nicht anschlieBen. 
Ammonites Saemanni Dum. gehért zu den Hildoceren, steht daher 

zu unserer Form in keiner Beziehung. 

Die gré8te Wahrscheinlichkeit hat die von Hava vertretene 
Ansicht, daB sich Harpoceras fallaciosum BAYLE unmittelbar an 
das mittelliasische Harpoceras (Grammoceras) Kurrianum OppEL 

anschlieBt. 

Fundort: Halbwegs zwischen den Windmiihlen von Silvan 
und Enxofaes. 

Harpoceras fallaciosum BAayueE var. Milleri 
DENCKMANN emend. JANENSCH. 

Raf xk ies 3: 

1887 Ammonites (Harpoceras) Miilleri Dexcxmayn: Uber die geognost. 
Verhaltnisse der Umgegend von Dérnten. Abhandl. z. geol. 
Spez.-Karte von PreuBen usw. Bd. VIII, Heft Il, 8. 70, Taf. III, 
Bie, Fai. 1V, Big. 2. 
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1889 Grammoceras Miilleri Buckman: Inferior Oolite Ammonites, 5. 209, 
Taf. XXXV, Fig. 1—3. 

1902 Harpoceras fallaciosum var. Miilleri Janenscu: Jurensis-Schichten 
des Elsa8. Abhandl. z. geol. Spez. Karte von Elsaf-Lothr. 
Neue Folge, Heft V, S. 73, Taf. VII, Fig. 3, 3a. 

1912 Harpoceras(Grammoceras) Miilieri Renz: Stratigraph. Untersuchungen 
im portug. Lias. N. Jahrb. f. Min. usw., Bd. I, 8. 76. 

Das zu dieser Varietat gestellte Stiick stimmt mit der Ab- 
bildung bei JANENSCH tiberein und steht nur im Mafe der Hin- 
rollung der Form bei Buckman noch naher. 

Im Vergleich zum Typus des Harpoceras fallaciosum BAYLE 
ist die genannte Varietat etwas engnabeliger und an einer 
deutlich ausgepragten glatten Nahtflache kenntlich. 

JANENSCH bezeichnet die ,var. Miélleri“ als die einzige Form 
aus der Fallaciosum-Gruppe, die mit Harpoceras Eseri OPPEL zu 
verwechseln sei, waihrend im vorangehenden schon eine Form 
der ,,var. Colteswoldiae“ mit dieser Art verglichen werden konnte. 
Es ist nicht unwahrscheinlich, daB die von der ,, var. Cotteswoldiae“ 
in der Berippung etwas abweichende Form den Ubergang von 
Tarpoceras Hseri Opreu zu Harpoceras fallaciosum BAYLE ver- 
mittelt. : 

Das Original des Ammonites Milleri DENCKMANN ist im Ver- 
gleich zu der Darstellung. bei JANENScH grobrippiger. Die 
gleiche Ausbildung der Berippung besitzt ein zweites Stiick 
aus Portugal, das jedoch auf Grund der ausgepragten Nahtflache 
mit der genannten Varietat vereinigt werden mu. 

Fundorte: Halbwegs zwischen den Windmiihlen von Silvan 
und Enxofaes; an der StraBe Silvan—Murtede. 

Harpoceras aalense ZIETEN. 
Taf. XIV, Fig. 4. 

1832 Ammonites aalensis ZiereN: Versteinerungen von Wirttemberg, 
ais XOXO TE hhieaas: 

non 1842 Ammonites aalensis (candidus) D’Orsyeny: Pale ontologie frangaise: 
Terrains jurassiques, I; S$. 238, Taf. 63, Fig. 1—3. 

1883 —1885 Ammonites aalensis QuENstept: Ammoniten des Schwabischen 
Jura: Lias, S. 424, Taf. 54, Fig. 1 (non Fig. 2—6). 

1880 Ammonites aalensis Cruorrar: Terrains jurassiques du Portugal, 
Lissabon, S. 24. 

non 1885 Harpoceras aalensis Wricur: Lias Ammonites of the British — 
Islands. Palaeontographical Society 8. 458, Taf. 75, Fig. 8—10, 
Taf. 80, Fig. 1—2, Taf. 82, Fig. 1—4. 

1886 Harpoceras aalense Vacex: Fauna der Oolithe von Cap. 8. Vigilio. 
Abhandl. d. k. k. Geol. Reichsanst. XII, Nr. 3, 5S. 76, Taf. VII, 
Fig 11—15. 

(?) 1889 Grammoceras aalense Buckman: Inferior Oolite Ammonites, 
S. 192, Taf. XXXII, Fie: 1. Gon’ Wal XXX Bigs ies 
Taf. XXXII, Fig. 2—10.) 
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1905 LHarpoceras (Grammoceras) aalense Benecxe: Versteinerungen der 
Hisenerzformation von Deutsch-Lothringen und Luxemburg. 
Abhandl. z. geol. Spez.Karte von ElsaB- Lothringen. Neue Folge, 
Reine S..oc9, laf. XLVI Fig. 2, 3; 4, 5, 6; Taf- XUVIEL, 
Fig. 5, 6; Taf. L, Fig. 1, 3, 5, 6. 

1906 Harpoceras aalense Rrxz: Uber die mesozoische Formationsgruppe 
in der siidwestl. Balkanhalbinsel. Jahrbuch f. Min. usw., Beilage- 
bande OCS, 273, Tat, XII, Fig. 5, 5a. 

1912 Harpoceras aff. aalense Renz: Stratigraph. Untersuchungen im 
portug. Lias. N. Jahrbuch f. Min. usw., Bd. I, 5, 61 u. 76. 

Unter dem Namen ,,Ammonites aalensis Zieren’’ wurden in 

der Literatur vielfach Formen angegeben, die mit der genannten 
Art gar nichts zu tun haben. 

BENECKE gebiihrt das Verdienst, in dieser Verwirrung 
Ordnung geschaffen zu haben. 

Da das Zrerensche Original scheinbar verloren gegangen 
‘ist, griinden sich Beneckes Angaben auf ein Exemplar, das von 
QuenstEDt (Ammoniten Taf. LIV, Fig. 1) abgebildet und ,als 
dem Original zum Verwechseln ahnlich“ beschrieben wird. 

Benecxe hat dieses Stiick in seiner Arbeit tiber die Ver- 
steinerungen aus der Hisenerzformation Taf. L, Fig. 1 nochmals 
abgebildet. 

An diese Form schlieBen sich die portugiesischen 
Exemplare an. Die Gehiause sind flach; die Umginge um- 
schlieBen sich zu fast !/, ihrer Héhe und lassen einen weiten 
Nabel offen. Die Flanken sind eben; sie steigen von der Naht 
aus parallel auf und gehen in der Externregion unter einem 
stumpfen Winkel von wenig mehr als einem Rechten in den 
Riicken iiber, dem ein verhaltnismaBig hoher Kiel aufgesetzt 
ist. Alle Stiicke besitzen eine deutliche Nabelfliche. 

Die Ornamentierung ist im allgemeinen ziemlich unregel- 
mafig. Die Rippen sind bei den vorliegenden Stiicken auch 
schon auf den inneren Windungen deutlich gebiindelt und an 
der Kxternseite kraftig nach vorn geschwungen. Abweichend 
vom Typus beginnen die Rippen der portugiesischen Stiicke 
meist ein wenig tiber der Nabelkante, so daS ein schmales, 
glattes Nabelband frei bleibt. Diese Erscheinung ist aber 

durchaus nicht regelmaBig zu beobachten. 
Wie schon BeneckeE hervorhebt, mu8 man die Art Harpoceras 

aalense ZIETEN ziemlich weit fassen, wenn nicht die Zersplitterung 
in Varietiiten ins Unendliche gehen soll. Da nun unsere 
Stiicke, abgesehen von der geringfiigigen Abweichung in der 
pune. in allen wesentlichen Merkmalen mit dem Typus 
tibereinstimmen, zégere ich nicht, sie mit dieser Art zu ver- 
einigen, zumal auch die Sutur den Angaben bei BENECKE 
(Taf. LVII, Fig. 3) entspricht. 
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Menecuini') bildet aus dem italienischen Oberlias drei 
Formen als Ammonites aalensis Z1ETEN ab, von denen aber nur 
Fig. 2, vielleicht noch Fig. 1 in diesen Formenkreis gehéren, 
aber dem Typus nicht genau entsprechen. Das Gehause ist 
involuter, die Héhe der Umgiange niedriger und diese sind ~ 
dementsprechend auch breiter. 

JANENSCH beschreibt aus den Jurensis-Schichten des Elsa8 
(S. 87, Taf. III, Fig. 3, 3a) ein Harpoceras (?) Grunert Dum., 
das von manchen Typen der besprochenen Art nicht zu 
trennen ist. 

Fundorte: An der Stra8e Murtede-Pedrulha; an der StraBe 
Silvan-Murtede; halbwegs zwischen den Windmiihlen von Silvan 
upd Enxofaes. 

Harpoceras subcomptum BRANGOA. 

Taf. XIV, Fig. 5. 

1879 Harpoceras subcomptum Braxca: Unterer Dogger von Deutsch- 
Lothringen. Abhandl. z. geol. Spez.-Karte von Elsa8-Lothringen 
Bd. 5.90," Tate Vig tig is 4. 

1885 Harpoceras subcomptum Have: Beitr. z. e. Monogr. d. Ammoniten- 
gattung Harpoceras. Jahrb. f. Min. usw., Beil.-Bd. ILI, S. 670. 

1902 Harpoceras cf. dispansum Janunscn: Die Jurensis-Schichten des 
ElsafB. Abhandl. z. geol. Spez.-Karte von ElsaB-Lothringen. Neue 
Folge Heft V, Taf. V, Fig. 4, 4a (non S. 82). 

1904 Harpoceras (Grammoceras) subcomptum Priyxz: Fauna der 4lteren 
Jurabildungen im nord]. Bakony. Jahrb. d. k. ung. Geol. Anst. 
Bd. XV, 5. 106. Taf. XXVIIL, Fig. 7; Taf... XXXVI Bissa0: 

1905 Harpoceras (Grammoceras) subcomptum Bernecke: Die Ver- 
steinerungen der EHisenerzformation von Deutsch-Lothringen u. 
Luxemburg. Abhandl. z. geol. Spez.-Karte von Elsaf-Lothringen. 
Neue Folge Heft VJ, 8S. 887. Taf. XLVI, Fig. 2, 2a, 3; Taf. XLVIII, 
Fig. 1, 3, 4, 4a. 

1912 Harpoceras (Grammoceras) subcomptum Renz: Stratigraph. Unter- 
suchungen im portug. Lias. N. Jahrb. f. Min. usw. Bd. I, 8. 76. 

Das portugiesische Stiick stimmt mit der Originalabbildung 
bei Branca (Fig. 3, non Fig. 4) tiberein. 

Die von den Nahtwiilsten ausgehenden Rippen sind au8erst 
fein und leicht geschwungen. Mit zunehmendem Wachstum 
wird die Zahl der Rippen, die sich zu einem Biindel zusammen- 
schlieBen, gré8er; als Héchstzahl wurden sechs beobachtet, 
wahrend BrENECKE deren sogar acht angibt. Die inneren 
Windungen des Stiickes sind schlecht erhalten, so da ihre ab- 
weichende, einfache Berippung nicht zu erkennen ist. 

Im Vergleich zum Typus ist das vorliegende Stiick etwas 
involuter und nihert sich in dieser Hinsicht dem Harpoceras 

') Menecuint: Fossiles du cale. rouge -ammon. Paléontologie 
Lombarde 4. Série, 1867—81, Taf. XI. 
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comptum Rein.; die Hinrollung betrigt auf den inneren 
Windungen etwa 1/3, scheint indessen auf spiteren Umgangen 
geringer zu werden. 

Harpoceras subcomptum Branca ist nahe verwandt mit 
Harpoceras dispansum Lyc, Es unterscheidet sich aber von 
dieser Art durch eine weit feinere und gleichzeitig dichtere Rippen- 
ausbildung; auch gehen bei Harpoceras dispansum Lyc. nur selten 
mehr als zwei Rippen von einem Nahtwulst aus. Bei beiden 
Arten macht sich die Tendenz einer Verfeinerung der Berippung 
mit zunehmendem Wachstum deutlich bemerkbar, so daB die 
Umegange schlieBlich im Alter fast glatt werden. 

Fundort: Halbwegs zwischen den Windmiihlen von Silvan 
und Enxofaes. 

Harpoceras (Polyplectus) discoides ZIETEN. 

1831 Ammonites discoides Zmmren: Versteinerungen Wirttembergs S. 21, 
Taf. 16, Fig. 1. 

1842 Ammonites discoides d’Orsicny: Paléontol. francaise. Terrains 
jurassiques Bd. I, 8. 356, Taf. 115, Fig. 1—3. 

1856 Ammonites discoides Orrru: Juraformation S. 245. 
1858 Ammonites discoides Quensrept: Jura §. 283, Taf. 40, Fig. 7. 
1869 Ammonites discoides Zrvreu: Zentralapenninen S. 134. 
1878 Lioceras discoides Bayuu: Expl. de carte géol. de France IV. Atlas, 

Taf. 88, Fig. 2 u. 5. 
1880 Ammonites discoides Cuorrar: Terrains jurassiques du Portugal, 

Lissabon, S. 22 u. 30. 
1884 Harpoceras discoides Wricnr: Lias Ammonites of the British 

Islands 8. 476, Taf. 82, Fig. 12 u. 13. 
1885 Harpoceras discoides Have: Monographie der Ammonitengattung 

Harpoceras. Neues Jahrbuch f. Min. usw., Beil.-Bd. II, 5. 620. 
1885 Ammonites discoides Qurenstept: Schwibische Ammoniten. Lias, 

S. 426, 8S. 53, Fig. 9. 
1885 Ammonites capellinus jurensis QueNsrepr: Schwabische Ammoniten. 

Lias, S. 147, Taf. 53, Fig. 1, 3, 4, 5. 
1890 Polyplectus discoides Buckman: Inf. Ool. Amm. 8S. 215, Taf. 37, 

Fig. 1—5. 
1902 a soteres (Polyplectus) discoides Jaxensou: Die Jurensis-Schichten 

des Elsaf%; Abhandl. zur geol. Spez.-Karte von Elsa Lothr. Neue 
Folge, Heft V, 8. 62, Taf. 4, Fig. 2 u. 2a. 

1906 Harpoceras discoides Renz: Uber die mesozoische Formationsgruppe 
d. siidwestl. Balkanhalbinsel. Neues Jahrb. f. Min. usw. Beil.-Bd. 
JORG Se Ale 

1912 Polyplectus discoides Renz: Stratigr. Untersuchungen im _portug. 
Lias. Neues Jahrb. f. Min. usw., Bd. IJ, S. 67, 76 u. 77, Taf. V1, 
Fig. 3. 

Harpoceras (Polyplectus) discoides ZIEYEN ist in dem vor- 
liegenden Material von allen Arten am zahlreichsten vertreten. 

Im Vergleich zu der Originalabbildung bei Zinren besitzen 
die meisten portugiesischen Exemplare eine wesentlich feinere 
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Berippung!) (verg]l. auch die Unterschiede in der Berippung 
bei den von p’OrBIGNY abgebildeten Stiicken, von denen Fig. 1 
dem Typus entspricht). Unter ihnen befinden sich beide Typen 
und sie entsprechen daher genau den Abbildungen bei d’OrBrIGNY 
(Taf. 115, Fig. 1—3) und JANENSCH. | 

Die Flanken sind stark komprimiert; der letzte Umgang 
des griéB8ten Stiickes hat bei 48'/, mm Windungshoéhe nur 18 mm 
Breite, dabei konvergieren die Seitenflachen unter einem spitzen 
Winkel von etwa 30°. 

Die Sutur ist 4uBerst zerschlitzt und kaum verfolgbar; 
die Zahl der Auxiliarloben ist groB (mindestens 5), konnte aber 
nicht sicher festgestellt werden. 

Harpoceras discoides Z1ETEN ist der Typus von BuCKMAN’s Gattung 
Polyplectus, die Zirret als Subgenus zu Harpoceras s. |. rechnet. 
Innerhalb der Gattung Harpoceras hat der Name Polyplectus 
analog Grammoceras nur als Gruppenbezeichnung Berechtigung. 

~BuckMAN nennt die Art (S. 216) selbst eine. ,highly- 
developed form of Harpoceras“, die direkt von Harpoceras 
subplanatum OppEL abstammt und die héchst entwickelte 

Form einer aufsteigenden Reihe bildet, die von Grammoceras 
zu Polyplectus fihrt. Sie ist eine Form, bei der der Riicken 
den héchsten Grad der Zuscharfung erreicht hat; der Nabel ist 
fast vollkommen geschlossen und die Sutur auberst kompliziert, 
um den hohen Seiten der Windungen geniigend Halt zu geben. 

Hieraus erklart sich auch die sonst bei Harpoceren nie 
beobachtete hohe Zahl der Auxiliarloben. 

Nach unserer bisherigen Kenntnis der Harpoceren sind 
fHlarpoceras discoides ZiETEN und allenfalls noch Harpoceras subpla- 
natum OppreEL die einzigen Vertreter der Gruppe Polyplectus; Hauc 
rechnete beide Arten zur Gruppe des Harpoceras falciferum Sow. 

EKinigermafen zuverlassige Anhaltspunkte fiir die genetische 
Abstammung gibt uns die Entwicklung ihres Jugendstadiums. 

Harpocerass (Polypl.) subplanatum OppeEL stimmt in der 
Jugend vollkommen mit Harpoceras (Grammoceras) exaratum 
Youne und Birp iiberein, nicht nur in der Skulptur, sondern 
vor allem auch in der stumpferen Ausbildung des Rickens. 

Das gleiche gilt von Harpoceras (Polypl.) discoides ZYETEN. 
JANENSCH beobachtete, da bei 4 mm Windungshiéhe der Ricken 

) Haas (a. a. O. S. 545) beschreibt neuerdings aus dem mittleren 
Lias von Ballino in Siidtirol als Harpoceras (Polyplectus) discoides ZrereN 
var. pluricostata Haas eine Form, die durch gréBere Rippenzahl vom 
Arttypus abweicht. Mehrere der portugiesischen Stiicke _ gehdren 
somit zu dieser Varietét und leiten in deutlich. verfolgbarem Ubergang 
zum Typus des Harpoceras (Polypl.) discoides Zreven tber. 
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noch vollkommen gerundet ist; auf dem nichsten Umgang ist er 
erst maBig scharf, bis er schlieBlich auf den folgenden die 
charakteristisch scharfe, lanzettformige Gestalt annimmt. Mit 
diesen Altersunterschieden halt auch die Differenzierung der 
Kammerscheidewinde gleichen Schritt. 

Ich halte daher Harpoceras (Polypl.) discoides ZreEvEN nicht 
fiir den Nachkommen des Harpoceras (Polypl.) subplanatum OPPEL, 
sondern nehme als Stammform beider Harpoceras (Grammoceras) 
exaratum YOUNG und Birp an. Von diesem Ausgangspunkt 
aus haben sich die beiden Arten gleichzeitig entwickelt. 

Das Ma8 der fortschreitenden Entwicklung ist bei beiden 
Arten nicht das gleiche, vielmehr ist Harpoceras (Polypl.) discoides 
ZIETEN — wie es BuckMaAN sehr richtig nennt — ,,the highest 

developed form of an ascending series“. 

Die Merkmale, in denen beide Arten yoneinander abweichen: 

der weitere Nabel, die weniger stark komprimierten Umginge 
und schlieBlich die etwas geringere Zerschlitzung der Sutur 
bei Harpoceras (Polypl.) subplanatum OpvprEL, erklaren sich 

. durch diese ungleiche Entwicklung aus einer gemeinsamen 
Stammform. 

Harpoceras (Polypl.) discoides Z1rEvYEN ist nach HauG eine 
yorzugsweise mediterrane Form, die aber ins_ ndrdliche 
Rhonebecken, Elsa8, Schwaben bis England vordringt. 

Als mittelliassche Form wird Harp. (Polypl.) discoides 
ZIETEN und seine Varietat von VaAceK und Haas nur von 
Ballino in Siidtirol angegeben. Zu gri8erer Entfaltung gelangt 
die Art aber erst im gesamten Oberlias. 

In Portugal ist sie noch ungemein hiaufig; sie tritt 
hier in ziemlich scharfer Vertikalbegrenzung auf, so da8 nach 
C. Renz im oberen Lias unter der eigentlichen Bifrons-Zone 
ein selbstandiger Discoides-Horizont ausgeschieden werden konnte. 
Im Rhonebecken tritt sie nach DumortiER yornehmlich an der 
oberen Grenze der Bifrons-Zone auf, desgleichen in Italien, 
wohingegen die meisten, namentlich nérdlicheren Vorkommen 
der Jurensis-Zone des obersten Oberlias angehdren. Dieser 
Wechsel des stratigraphischen Horizontes steht im Hinklang 
mit dem allmihlichen Vordringen der Art von Siiden nach 
Norden. 

Fundorte: An der StraBe Murtede—Pedrulha; halbwegs 

zwischen den Windmihlen yon Silvan und Enxofaes; im WNW 

von Vimeira; nérdlich Enxofaes, bei der dstl. Windmihle; éstl. 
der Kirche von Eskapaes; Sousellas (Mealhada). 
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Harpoceras (Polyplectus) subplanatum OPPEL, 

1830 Ammonites elegans ZieveN (nicht Sow): Versteinerungen Wirttem- 
bergs, S. 22, Taf. 16, Fig. 5 u. 6. 

1846 Ammonites complanatus WOrsieny: Paléont. francaise. Terrains 
jurassiques, Bd. I, 8. 258, Taf. 114, Fig. 1, 2, 4 (nicht 3). 

1856 Ammonites subplanatus Opprt: Die Juraformation, 8. 244. 
1867 Ammonites elegans Reynés: Monographie Ammonites. Lias sup., 

Taf. 4, Fig. 1 --17. 
1869 Ammonites complanatus Zirveu: Zentralapenninen, S. 134. 
1874 Ammonites subplanatus Dumorr: Etud. paléont. bassin du Rhone. 

IV. Lias supérieur, 5. 51, Taf. 10, Taf 11, Presi 
1879 Lioceras subplanatum Bayux: Explic. carte géol. de France, 4, Taf. 87, 

Fig. 1, Taf. 88, Pig. 3, 45 6: 
1880 Ammonites subplanatus Cuorrar: Terrains jurassiques du Portugal, 

Lissabon, 8S. 22. 
1881 Ammonites complanatus Menucurst: Fossiles du calcaire rouge 

ammonitique (Apennin central et Lombardie) Lias superieur. 
Paléont. Lombarde (4), Taf. 4, Fig. 1 und 3. 

1885 Harpoceras subplanatum Have: Monographie der Ammonitengattung 
Harpoceras. Neues Jahrbuch f. Min. usw., Beil.-Bd. HI, 8. 619. 

1894 Leioceras subplanatum Moricxe: Lias und Unteroolith von Chile. 
Neues Jahrbuch f. Min. usw., Beil.-Bd. IX, S. 19, Taf. 2, Fig. 4. 

1902 Harpoceras (Polyplectus) subplanatum Jaxenscu: Jurensis-Schichten ° 
des Elsaf. Abhandl. zur geol. Spez.-Karte von Elsa%-Lothr. 
Neue Folge, Heft V, 5S. 60, Taf. 4, Fig. 1 und La. 

1906 Harpoceras subplanatum Renz: Uber die mesozoische Formations- 
gruppe der sidwestl. Balkanhalbinsel. N. J. f. Min. usw., Beil.-Bd. 
XX S22. Pal eee ae 

1912 Harpoceras subplanatum Renz: Stratigr. Untersuchungen im portug. 
lias. Neues Jahrb. f. Min. usw., Bd. I, 8. 76. 

Diese Art wurde bei Besprechung des Harpoceras (Polypl.) 
discoides ZIEYEN schon eingehend erwahnt. 

Aus Portugal liegt ein Exemplar vor, das mit der Abbildung 
bei Mrenrcuini (Taf. 4, Fig. 1) sowie mit dem bei d’Orsreny 
(Taf. 114) dargestellten Typus gut iibereinstimmt. 

Fundort: Halbwegs zwischen den Windmihlen von Silvan 
and EKnxofaes. 

Familie: Stephanoceratidae NEUMAYR (emend. ZIrTEL). 

Genus: Coeloceras HyatrT. | 

Coeloceras Davoei Sow. mut. mediterranea REwNz, 

seoalie ie., 7 

1912 Coeloceras Davoei Sow. mut. mediterranea Renz: Stratigraphische 
Untersuchungen im portug. Lias. N. Jahrb. f. Min. usw., I, 8. 76. 

Das vorliegende Stiick labt auf den ersten Blick eine 
nahe Verwandtschaft mit Coeloceras Davoei Sow. erkennen. 

Verglichen mit den schwibischen Vertretern dieser Art, die 
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QueNsTept (Ammoniten des Schwab. Jura I, Taf. 58) abbildet, 
nahert es sich am meisten der in Fig. 9 dargestellten Form. 

Das erhaltene Fragment !ai8t auf ein sehr evolutes flaches 
Gehiuse schlieBen. Die Berippung ist auffallend fein, die 
Knoten stehen verhaltnismaSig dicht, sind radial angeordnet 
und zeigen nicht jenen charakteristischen Schwung, der beim 
Typus zu beobachten ist. Auch die dazwischenliegenden 
diinnen, stets einfachen Rippen verlaufen in absolut gerader 
Richtung tiber Seitenflachen und Riicken. 

Der Querschnitt der Windungen ist bedeutend héher als 
breit und weicht daher mit seiner ovalen Form gleichfalls 
erheblich vom Typus ab. Jie Suturlinie besitzt eine bei 
Coeloceren kaum beobachtete Differenzierung. 

Die fragmentare Erhaltung dieses interessanten Stiickes 
erméglicht leider keine genaueren Angaben, so da auch die 
hier gegebene Deutung derselben nur mit Vorbehalt erfolgen 
konnte. 

_ Wahrend der Typus des Coeloceras (Deroceras) Davoei Sow. 
als bekanntes Zonenfossil den Lias 7 charakterisiert, ist die hier 
beschriebene Mutation bedeutend jiinger. Sie stammt aus 
oberliasischen Schichten, die unmittelbar unter der Bifrons- 
Zone liegen. 

Fundort: Ostlich der Kirche von Eskapaes. 

Coeloceras pettos QUENSTEDT. 

1830 Ammonites crenatus Zrevex: Versteinerungen Wirttembergs, S$. 1, 
Taf.l, Fig. 4. 

1842 Ammonites Grenouillouxi VOrsrexy: Paléont. franc. Terrains jurass. 
Céphalop. 8. 307, Taf. 96. 

1842 Ammonites Raquinianus dOrsiexy: ibidem Taf. 106, Fig. 4, 5, 
(non Fig. 1, 2). 

1880 Ammonites cf. petios Coorrar: Terrains jurass. du Portugal, Lissabon, 
S. 19, 20 u. Am. petios S. 29 

1881 Ammonites crassus Mexeeutnt: Fossiles du caleaire rouge ammonitique 
(Apennin central et Lombardie), Lias supérieur. Paleont. Lombarde 
(4) Taf. XVI, Fig. 3. 

1884 Aegoceras pettos Gemme taro: Sui fossili degli strati a Terebratula 
Aspasia (Galati). Giornale di sc. nat. ete. S. 181, Taf. VI, 
Fig. 3, 5. 

1885 Ammonites pettos QueNstept: Ammoniten des Schwab. Jura. Lias, 
Taf. XXXIV, Fig. 15—28. 

1893 Coeloceras pettos Furrerer: Mitteil. bad. Geol. Anst. IH, 5. 340, 
Taf. XI, Fig. 6. Ph 

1900 Coeloceras pettos Berroxt: Fossili domeriani della provincia di 
Brescia. Mém. de la soc. paléont. suisse, Bd. XXVII, S. 71. 

1904 Coeloceras petios Prrxz: Die Fauna der alteren Jurabildungen im 
nordéstl. Bakony. Jahrb. d. ung. Geol. Anst., Bd. XV, 5. 95. 
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1906 Coeloceras cf. pettos Renz: Mesozoische Formationsgruppe der siid- 
westl. Balkanhalbinsel. Neues Jahrb. f. Min. usw., Beil-Bd. XX], 
S. 283. 

1910 Coeloceras pettos Rosrxsperc: Liasische Cephalopodenfauna der 
Kratzalpe im Hagengebirge. Beitr. z. Pal. u. Geol. Oesterr.- 
Ungarns usw., Bd. XXII, 8. 311, Taf. XVI, Fig. 5a—d (daselbst 
Synonymenliste). 

1912 Coeloceras jettos Renz: Stratigraphische Untersuchungen im 
portugiesischen Lias. Neues Jahrb. f. Min. usw., LS. 77. 

Kis hegt nur ein schlecht erhaltenes, verkiestes Exemplar 
vor. Skulptur und Gehausebau wird bei Besprechung des 
Coeloceras Choffati Renz noch ausfiihrlicher erwahnt werden. 

Nach Prinz ist, Coeloceras pettos QuENST. der unmittelbare 
Vorfahre von Coeloceras crassum Pati., von dem er sich ledig- 
lich durch weit gréferes Breitenwachstum der Windungen 
unterscheidet. 

Es ist wahrscheinlich, dass beide Arten auf Coeloceras Sequenzae 
Gem. als gemeinsame Stammform zuriickzufiihren sind. Coeloceras 
Seguenzae GEMM. wurde von GEMMELLARO aus den mittelliasischen 
Aspasiaschichten Siziliens beschrieben und abgebildet. Dieser 
Autor stellt in der unter den obigen Synonymen aufgefiihrten 
Arbeit auf Taf. VIII zwei Typen dar, von denen Fig. 10 u. 11 
lediglhch als schlankere Varietat von Coeloceras pettos QUENS?. 
aufzufassen ist. 

Auch die von GEMMELLARO aufgestellte Art Aegoceras 
subpetios GEMM. ist von dem typischen ,ettos“ kaum zu trennen. 
Sie unterscheidet sich nur durch besonders grobe seitliche 
Rippen, die einen Varietatsunterschied darstellen, jedoch keine 
selbstandige Art rechtfertigen. 

In Mitteleuropa kommt Coeloceras pettos QUENST. meist in 
Begleitung mit Dumortiera Jamesoni Sow. vor, erreicht das 
Davoei-Lager, bleibt aber auf Lias y beschrankt. In ungefahr 
dem gleichen Niveau tritt es in den sizilianischen Aspasia- 
Schichten auf, und auch RosenperGc gibt die Art aus den 
roten Cephalopoden-Kalken der Kratzalpe in einem dem unteren 
Lias y entsprechenden Horizont an. 

Wesentlich héher legt sie in Frankreich. Die yon 

pb’ Orpicny als Ammonites Raquinianus = Coel. pettos QUENST, 
citierte Art stammt aus dem Oberlias; in Portugal begegnen wir 
ihr in der unteren Zone des Oberlias. Diese verschiedene 
Vertikalverbreitung bestiatigt die Beobachtung von C. Renz, 
wonach Coeloceras pettos Qumnst. im wmediterranen Gebiet 

(Griechenland) und seinen Nachbarlindern (Portugal, Frank- 
reich) eine wesentlich gréBere Lebensdauer erreicht als im 
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nordlichen Liasmeer und in unverinderter Entwicklung bis in 
den Oberlias hinaufgeht. 

Fundort: An der Stra8e Murtede-Pedrulha. 

Coeloceras Choffati RENz. 

1842—49. Ammonites Davoei p’Orsteny: Paléont. franc. Terrains jurass. 
Cephalop. Taf. LXXXI, Fig. 4,5. 

1880. Stephanoceras Desplacei “TARAMELLT: Monografia  stratigrafica 
e paleontologica del Lias nelle Provincie venete. Taf. III fig.11—12. 

1912. Coeloceras Choffati Renz: Stratigraphische Unter ‘suchungen im 
pore. tins. Ni Jahrb, f.-Mim-.-usw., I, S: 86, Taf.- VL. Fig. 5. 

Die neue Art besitzt die Cee von Coeloceras 
Desplacei v’ORB., entspricht aber im Querschnitt vollkommen 

dem Coeloceras pettos QuENsT. Mit den QUENSTEDTschen 

Original-Abbildungen des Coel. pettos verglichen, stimmen 
die beiden Stiicke im Querschnitt mit Fig. 23 auf Taf. 34 
(Schwabische Ammoniten) iiberein, desgleichen mit dem von 
Prinz!) angegebenen Durchschnitt dieser Art (Textfigur S. 96). 

Bei einem Durchmesser von 30 mm besitzt das griBte 
Stiick 19 mm Riickenbreite und nur 8 mm Mundhohe. 

Nach QueEnstepDT sind bei Coeloceras pettos QUENST. ,,die Rippen 
von den Knoten aus auf dem breitlichen Riicken zerschlagen, 
wahrend sie auf den Seiten dick und in gleicher Zahl mit den 
Knoten deutlich hervortreten.“ 

Hiervon weicht der Desplacei-Typus erheblich ab. Die 
seitlichen Rippen sind zum Teil zweigespalten und wechseln 

-fast regelmaBig mit einer einfachen Schaltrippe ab; erst auf 
den spateren Umgingen wird die Zahl der Schaltrippen 
erdBer, so da zwei, seltener auch drei den Doppelrippen 
zwischengelagert sind. Die  seitlichen Spaltrippen  ver- 
elnigen sich an der Externkante in einem scharfen, hohen Dorn, 

wahrend die einfachen Rippen keine oder nur schwachere Knoten 
tragen. Von den Hauptdornen aus verlaufen die Doppelrippen 

dreiteilig tiber den breiten Riicken, die einfachen Rippen nur 
zweiteilig. Rippen, die ungeteilt den Ricken tibersetzen, 

sind selten. 
Im Bau der Lobenlinie ist kein wesentlicher Unterschied 

gegen Coeloceras pettos QUENST. zu beobachten. Siphonal- und 
erster Laterallobus sind gleich tief; der erste Lateralsattel 

leet genau an der scharfen Externkante. 
Aus der Beschreibung der neuen Art geht hervor, da8 

sie sich unmittelbar an Coeloceras pettos QuENST. anschlieBt und 

der direkte Vorliufer von Coeloceras Desplacet v’OrB. ist. 

1) Jahrb. d. ung. Geol. Anst. 1904, Bd. XY. 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. Sat 
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Auch in stratigraphischer Hinsicht erheben sich hiergegen 
keine Bedenken, da die Art teils schon mit Coeloceras Desplacet 
p’Ors. vergesellschaftet im unteren Oberlias auftritt, im allgemeinen 
aber noch etwas tiefer als dieser hegt. 

Coeloceras Choffati Renz ist keineswegs selten, scheint 
aber vorzugsweise im stidlichen Jurameer heimisch gewesen zu sein. 
In dem reichhaltigen oberliasischen Coeloceren- Material von 
C. Renz aus Griechenland ist diese Spezies haufig; ihr nérd- 
lichstes Vorkommen legt in Frankreich und wurde von 
p’OrBIGNY, irrtiimlich als Coeloceras Davoet Sow. beschrieben. 

Das hier geschilderte Exemplar wurde bereits von C. Renz 
abgebildet. (Vergl. Synonymenliste.) | 

Fundort: Halbwegs zwischen den Miihlen von Silvan und 
Enxofaes. 

Coeloceras Desplaceit W’ORBIGNY. 
Taf. XI, Miesss. 

1842. Ammonites Desplacei v’Orwieny: Paleont. francaise. Terrains 
jurassiques, Bd. I, Taf. 107, Fig. 1—4. 

1856. Ammonites Desplacei Opprt: Juraformation. S. 257. 
1869. Ammonites Desplacei Zrvver: Zentralapennin, S. 185. 
1874. Ammonites Desplacei Dumortrer: Etudes paleont. des dépdts 

jura. du bassin du Rhone IV Lias supérieur, S. 102 Taf. XXVIL 
Fig. 4. 

1880. Ammonites Desplacei Cuorarr: Terrains jurassiques du Portugal, 
lhissabonao: 19, (225 24) “aie 

1883. Stephanoceras jibulatum Wricur: The Lias Ammonites of the 
British Islands, Taf. LXXXV, Fig. 8 (non Fig. 5, 6, 7, 9, 10, 11). 

1906. Coeloceras Desplacei Renz: Mesozoische Formationsgruppe 
der siidwest. Balkanhalbinsel. Jahrbuch f. Min. usw., Beil.-Bd. 
XX S. 275. 

1909. Coeloceras Desplacei Rexz: Lias in der Argolis, Zeitschr. d. D. 
Geol. Ges. Bd. LXI S. 224. 

1912. Coeloceras Desplacei Renz: Stratigraphische Untersuchuugen im 
portug. Lias. N. Jahrb. f. Min. usw., Bd. I 8. 61, Taf. VI, Fig. 6. 
(Dasselbe Stick wurde hier nochmals abgebildet.) 

Die portugiesischen Exemplare entsprechen in Skulptur und 
Querschnitt vollkommen dem Typus bei bD’OrBieny. Die Umginge 
zeigen deutliche Knoten, von denen aus die Rippen paarweise 
nach der Naht und zwei-, auch dreiteilig tiber den stark 
konvexen Riicken verlaufen. Den Knoten tragenden Rippen sind 
meist eine, seltener zwei einfache Schaltrippen zwischengelagert. 

Fundorte: Ostlich der Kirche von Escapaes; an der 
StraBe Murtede—Pedrulha. 

Coeloceras Desplacei D’ORB. var. mediterranea RENZ. 

Dat OV, acon al ele, 

1912 Coeloceras Desplacei p’Orsienxy var. mediterranea Renz: Stratigraph. 
Untersuchungen im portug. Lias. N. Jahrb. f. Min. usw., Bd. I, 8. 76. 
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Die neue Varietat stimmt in der Art der Rippenanordnung 
mit dem Typus des Coeloceras Desplacei bD’Ors, tiberein, weicht 
aber im Starkegrad der Skulptur, sowie im Opens erheb- 
lich von diesem ab. 

Die Berippung ist auBerst fein und dicht; sie ist sehr ihn- 
lich derjenigen des Coeloceras annulatiforme BONARELLI, aber noch 
feiner. Gemeinsam ist beiden Formen auch der kreisrunde 
Querschnitt der Windungen, wihrend die Umginge bei Coeloceras 
Desplacet D’ORB. wesentlich breiter als hoch sind; auch ist die 
Zahl der Schaltrippen bei der Varietit gréBer als beim Typus, 
meist sind 85—5 den zweiteiligen, schwache Knoten tragenden 
Seitenrippen zwischengelagert. 

Coeloceras Desplacet v’OrRB. var. mediterranea Renz gehéort 
einem Formenkreis an, der mit dem Typus Coel. Desplacei 
D’ORB. beginnt und sich iiber Coel. Desplacei p’ORB. var. 
mediterranea Renz und Coel. annulatum Sow. gleichmabig zu 
Coel. annulatiforme Bonar. weiterentwickelt. 

Fundorte: Ostlich der Kirche von Escapaes; an der Stra8e 
Silvan—Murtede. 

Coeloceras annulatum SOwWERBY. 

Taf. XV, Fig. 2. 
1819 Ammonites annulatus Sowersy: Mineral Conch, Taf. 222, Fig. 5 

(nicht Fig. 1—4). 
1856 Ammonites annulatus Opre.: Juraformation, S. 225. 
ef. 1880 Stephanoceras Desplacei Tarametir: Monografia stratigrafica e 

_paleontologica del Lias nelle Provincie venete, Taf. III, Fig. 9—10. 
1880 Ammonites annulatus Cuorrat: Terrains jurassiqnes du Portugal, 

Lissabon, S. 20, 22, 30 (cfr. annulatus). 
ef, 1881 Ammonites Desplacei Meyecuinr: Fossiles du calcaire rouge 

ammonitique. Lias supérieur (Apennin central et Lombardie). 
Paléont. Lombarde (4), Taf. 16, Fig. 5a u. b. 

1887 Ammonites _ (Coeloceras) annulatus DescKmany: Umegegend von 
Dérnten, Abhandl.z. geol. Spez.-Karte v. PreuBen, Band VII, Heft II, 
S. 80. 

1906 Coeloceras annulatum Renz: Mesozoische Formationsgruppe der 
~ sudwestlichen Balkanhalbinsel. Jahrb. f. Min. usw, Beil.-Bd. XXJ, 

S. 276, Taf. XII, Fig. 2, 2a; vergl. Textfigur S. 279, 
1908 Coeloceras annulatum Cuorrar: Contributions 2 la connaissance du 

Dogger de la région de Thomar, 8. 152 u. 153. 
1912 Coeloceras annulatum Revz: Stratigraphische Untersuchungen im 

portugiesischen Lias. N. Jahrb. f. Min. usw., Bd. I, 8. 76. 

Coeloceras annulatum Sow. wurde von C. Renz (Jahrb. f. 
Min. usw., Beil.-Bd. XXI, S. 277) auf Grund der Ornamentierung 
als Mittelform zwischen Coeloceras Desplacei D’ORB. und Coeloceras 
anguinum ReIn. charakterisiert. 

Die inneren Windungen besitzen die Skulptur des Coeloceras 
Desplacei pD’OrB; auf den AuBeren Umgangen verlieren sich die 

ef as 
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Knoten, so da sich allmahlich der Anguinum-Typus heraus- 
bildet. See 

Fundorte: Ostlich der Kirche von Escapaes; an der StraBe 
Silvan—Murtede; auf den Ackern im SSW von Casalcomba; 
halbwegs zwischen den Windmiihlen von Silvan und Enxofaes. 

Coeloceras cf. anguinum REINECKE. 
Rat OOVe aie ios 

1818 Nautilus anguinus Reinecke: Nautil. et Argonaut., Fig. 73. 
1819 Ammonites annulatus Sowrrsy: Mineral. Conch, Taf. 222, Fig. 1—4 

(nicht Fig. 5). 
1830 Ammonites aequistriatus ZrereN: Versteinerungen Wurttembergs. 

Taf. 12, Fig. 5. | 
1844 Ammonites annulatus v’Orwieny: Paléont. frangaise, Terr. jur. 

Céphalop., Taf. 76, Fig. 1—2. 
1849 Ammonites annulatus QuENstevt: Cephalopoden, Taf. XIII, Fig. 11. 

Fig. 7. Durchschnitt des Umganges Fig. 8. Durchschnitt des 
von Coeleceras anguinum Retn. sp. Umganges von Coeloceras cf. 

(nach p’OrRBIGNY). anguinum Ret, 

1856 Ammonites anguinus Orpen: Juraformation, S. 254. 
1858 Ammonites anguinus QueNsrepr: Jura, S. 251, Taf. XXXVI, Fig. 3. 
1874 Ammonites annulatus Dumortier: Etud. paléont. d. depots jura. du 

bassin du Rhéne, IV, Lias supérieur, S. 90, Taf. 26, Fig. 3 u. 4. 
1885 Ammonites anguinus QureNstepr: Ammoniten d. Schwib. Jura. 

J, Lias, S. 869, Taf. 46, Fig. 9 u. 10. 
1886 Stephanoceras annulatum Wricur: Lias Ammonites of the British 

Islands, 8. 475, Taf. 84, Fig. 7—9. 
1898 Coeloceras (Dactylioceras) anguinum Hee: Lias- u. Dogger-Ammo- 

niten d. Freiburger Alpen I. Abh. d. schweiz. palaont. Ges. 25, 
23, Vat..6, Wig. 2: 

1906 Coeloceras. anguinum Renz: Mesozoische Formationsgruppe der siid- 
westl. Balkanhalbinsel. Jahrb. f. Min. usw., Beil.-Bd. XXI, 8. 279. 

1912 Coeloceras cf. anguinum Reyz: Stratigraphische Untersuchungen im 
portug. Lias. N. Jahrb. f. Min. usw., Bd. I, 8. 76. 

Das vorliegende Stiick unterscheidet sich nur im Quer- 
schnitt von Coeloceras anguinum Rein.; die Berippung ist bei 
beiden die gleiche. 

pD’OrBiGNy bildet unter falschem Namen (Taf. LXXVI, 
Ammonites annulatus) den Typus der Art ab. Der Querschnitt 
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des portugiesischen Stiickes ist im Vergleich hierzu wesentlich 
breiter; die innersten Windurngen sind sogar fast kreisrund. 
Coeloceras cf. anguinum Retx. steht daher dem Coeloceras annu- 
latiforme Bonar. schon sehr nahe. 

Fundort: Ostlich der Kirche von Escapaes. 

Coeloceras annulatiforme BONARELLI. 

Taf. XV, Fig. 3 und 4. 

1881 Coeloceras Desplacei Mrexucurni: Fossiles du calcaire rouge ammo- 
nitique (Apennin central et Lombardie), Lias supérieur. Paléont. 
Lombarde, (4) Taf. XVI, Fig. 7a a. b. 

1889 Coeloceras annulatiforme Boxarevtr: Le Ammoniti del ,,Rosso 
Ammonitico“ descritte e figurate da G. Menecuini. Bolletino della 
Soc. Malacolog. ital, Bd. XX, 8. 55. 

1912 Coeloceras annulatiforme Renz: Stratigraphische Untersuchungen 
im portug. fias. N. Jahrb. f. Min. usw., Bd. I, 8. 65, 71, 76. 

Fig. 9. Durchschnitt des Umganges von 
Coeloceras annulatiforme BonaReLtt. 

Prinz!) citiert unter dem Namen .,Coeloceras crassum PHILy. 
mut. mutabilecostata Prinz“ eine Form, als deren Typus er die 
Abbildung bei Menecuint, Taf. XVI, Fig. 7 wahlt. Dies geschah 
jedoch ohne Beriicksichtigung der in der obigen Synonymenliste 
zitierten Revisionsarbeit von BoNARELLI, wonach MEBNEGHINIS 
Bestimmung , Ammonites Desplacei vD’Ors.* als irrtiimlich erkannt, 
und der Name ,annulatiforme Bonar.“ eingefiihrt worden war. 

Diese Bezeichnung ist sehr gliicklich gewahlt, da die Spezies 
dem Coeloceras annulatum Sow. auBerst ahnlich ist. Sie unter- 
scheidet sich von dieser Art dadurch, da8 die feine Anguinum- 

Berippung nicht nur auf die AuBersten Umginge beschrankt ist, 
sondern auch schon auf den Alteren Windungen auftritt. 

Leider 148t die Abbildung bei Menecuini den innersten 
Kern der Umginge nicht deutlich erkennen. Es scheinen hier 
aber Knoten aufzutreten, von denen aus — wie bei Coel. crassum 
Pritt. — immer nur eine Rippe nach der Naht zulauft. 

Dedanror dak. une “Geol. Anst.. Bd XV, 1904 8, 97. 
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Die Embryonalentwicklung des Coeloceras annulatiforme 
BoNARELLI wiirde somit einem Coeloceras crassum Putt. ent- 
sprechen, wahrend sie bei Coeloceras annulatum Sow. mit Coeloceras 
Te ee b’OrB. ident ist. 

Der Querschnitt der beschriebenen Art ist kreisférmig. 
Coeloceras annulatiforme Bonar. ist im portugiesischen Ober- 

lias ziemlich haufig; es liegen eine Anzahl Stiicke vor, die mit 
Menecuinis Abbildung gut tibereinstimmen. 

Fundorte: Unterhalb der ersten Hiuser von Sepim; Sstlich 
der Kirche von Hscapaes; im WNW von Vimeira; etwa 1 km 
nérdlich von Silvan; halbwegs zwischen den Windies von 
Silvan und Enxofaes. 

Coeloceras crassum PHILL. 

1844 Ammonites Raquinianus vp’ Orpieny: Paléont. frang., Terrains jurassi- 
ques. Céphalop., Taf. 106, Fig. 1—d. 

1846 Be CTASSUS Quenstepr: Cephalopoden, S. 174, Taf. 13, 
ig. 10. ‘ 

1856 Ammonites crassus Opren: Juraformation, S. 256. 
1858 Ammonites crassus Quexsrepr: Jura, 8. 251, Taf. 36, Fig. 1. 
1869 Ammonites crassus Zrrret: Zentralapennin., 8. 135. 
1874 Ammonites crassus Dumortier: Etud. paléont. des depots jura. du 

bassin du Rhone IV, Lias supérieur, S. 95, Taf. XXVII, Fig. 5 —11; 
Taf. XXVIII, Fig. 1—2. 

1880 StephanocerascrassumTarameEtut: Lias Provincie venete, S. 75, Taf. II, 
Fig. 138. ! 

1880 Ammonites crassus Cuorrar: Terrains jurassiques du Portugal, 
Lissabon, S. 19, 20, 30. 

cf. 1884 Stephanocer as crassum ee Lias Ammonites of the British 
Islands, S. 481, Taf. 86, Fig. 1, 2, 8, 9, 10 (Uberginge zu Coelo- 
ceras subarmatum Jouxe und Birp). 

1884 Stephanoceras Raquinianum Wricur: ibidem, Taf. 86, Fig. 5, 6, 7; 
Taf. 87, Fig. 1—3, 7, 8. 

1885 Ammonites crassus QueNstept: Ammoniten des Schwabischen Jura, 
I, Lias, 8S. 372, Taf. 46, Fig. 19—21, 23. 

1898 Coeloceras crassum Hue: Lias u. Doggerammoniten der Freiburger 
Alpen, I. Abhd. d. schweiz. palaont. Ges. 25, 19, Taf. VI, Fig. 4. 

1904 Coeloceras crassum Prixz: Fauna der alteren Jurabildungen 1. nord- 
éstl. Bakony. Jahrb. d. ung. Geol. Anst. 15, 8. 97. 

1904 Coeloceras crassum mut. mutabilecostata Prixz: ibidem, 8S. 97, 
Taf. XXXIV— XXXV, Fig. 4. 

1906 Coeloceras crassum Renz: Mesozoische Formationsgruppe d. siid- 
westl. Balkanhalbinsel. Jahrb. f. Min. usw., Beil.-Bd. XXI, 8. 283. 

1912 Coeloceras crassum Renz: Stratigraphische Untersuchungen im 
portug. Lias. N. Jahrb. f. Min. usw., Bd. I, 8. 76, 717. 

Bei Besprechung des Coeloceras annulatiforme Bonar. wurde 
nachgewiesen, da8 die von Prinz aufgestellte Mutation ,Coel. 
crassum Put. mut. mutabilecostata Prinz“ nicht aufrecht er- 
halten werden kann. 
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Prinz zitiert in seiner Arbeit iiber den nordéstlichen Bakony 
ein Exemplar dieser ,mut. mutabilecostata“ von la Verpelliere 
(Isere), das sich im Breslauer Museum befindet. 

Ich konnte bei genauer Nachpriifung an dem Stiick wie 
an einer Reihe anderer, absolut gleicher Exemplare vom gleichen 
Fundpunkt, die ich in den Sammlungen des geologischen Institutes 
der Universitat Grenoble nachsehen konnte, keine Unterschiede 
gegen den Typus des Coel. crassum Putti. beobachten. Sie 
stimmen siimtlich mit den zahlreichen Abbildungen dieser Art 
vollkommengiiberein. Die Mutation von Prinz ist daher einzu- 

ziehen. 

Im portugiesischen Material ist Coel. crassum Pini. ziem- 
lich haufig. Die Stiicke entsprechen simtlich dem Typus. 

Fundorte: An der StraBe Murtede—Pedrulha; an der StraBe 

Silvan—Murtede; halbwegs zwischen den Windmiihlen von 
Silvan und Enxofaes; im NW von Vimeira. 

Coeloceras commune SOWERBY. 

tai Xe BiesG und Tat et. Fig. 9. 

1815 Ammonites angulatus Sowrrsy: Mineral. Conch. Taf. 107, Fig. 1. 
1815 Ammonites communis SowerBy: Mineral. Conch. Taf. 107, Fig. 2, 3. 
1830 Ammonites communis ZierEN: Versteinerungen Wirttembergs, 8S. 9, 

Vat iig: 2: 
1830 Ammonites annularis ZinveN: Versteinerungen Wirttemberys, 8. 14, 

Pat lig. 10: 
1842 Ammonites communis d’Orxreny: Paléont.fran¢ ,Terr.jurass.,Céphalop., 

8. 306, Taf. 108. 
1846 Ammonites communis Quexstept: Cephalopoden, S. 172, Taf. XIII, 

Fig. 8. 
1856 Ammonites communis Orret: Juraformation, S. 255. 
1858 Ammonites communis QuENsrept: Jura, S. 251. 
1874 Ammonites communis Dumorrier: Etud. paléont.des depots jurass. du 

bassin du Rhone, IV, Lias supérieur, 8. 93, Taf. XXVI, Fig. 1, 2. 
1874 Ammonites communis Bravuns:  Hilsmulde. Palaeontographica 

Bd. XIII. 
1880 Ammonites communis Cuorrar: Terrains jurass. du Portugal, 

Lissabon, 8. 19, 20. 
1885 Ammonites communis QcueNsrept: Ammoniten d. Schwib. Jura, 

Lias, 8S. 369, Taf. XLVI, Fig. 1, 3. 
1886 Stephanoceras commune Wricur: Lias Ammonites of the British 

Islands, S. 473, Taf. LXXXIII, Fig. 3, 4; Taf. LXXXIV, Fig. 1 
iis os) Lat. UX XX VEE Pig, 9, 10. 

1887 Ammonites (Coeloceras) communis Drexckmann: Lias von Dornten. 
Abhandl. z. geol. Spez.-Karte von PreuBen usw. Bad. VIII, Heft HU, 
S. 80. 

? 1892 Coeloceras aff. commune Rorneierz: Perm auf Timor. Palaeonto- 
graphica Bd. XX XIX, 8. 102. 

1904 Coeloceras commune Prixz: Fauna der alteren Jurabildungen im 
nordéstl. Bakony. Jahrb. d. ung. Geol. Anst. Bd. 15, 5.96. 
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1906 Coeloceras commune Renz: Mesozoische Formationsgruppe d. siid- 
westl. Balkanhalbinsel. Jahrb. f. Min. usw., Beil.-Bd. XXI, S. 284. 

1908 Coeloceras commune Bortssyax: Fauna des Donez-Jura. Mém. du 
comité géol. St. Pétersbourg, Livraison 387, S. 74. . 

1912 Coeloceras commune Rexz:  Stratigraphische Untersuchungen i. 
portug. Lias. N. Jahrb. f. Min. usw., Bd. I, S. 76 u. 77. 

Diese Art ist im Oberlias von Portugal tiberaus haufig; 
sie liegt in einer groBen Anzahl meist kleiner, verkiester Indi- 
viduen vor. 

Coeloceras commune Sow. tritt hier aber schon in den 

Schichten mit Amaltheus spinatus Bruc. auf und rejcht bis zum 
Discoides-Horizont an der Untergrenze der Bifrons-Zone. 

Fundorte: An der StraSe Murtede— Pedrulha; etwa 1 km 

nordéstl. Silvan; NNO von Silvan; noérdl. Enxofaes bei den 
éstlichen Windmiihlen; halbwegs zwischen den Windmiihlen 
von Silvan und Enxofaes. 

Coeloceras commune Sow. var. Holandret v’ORB. 
emend. MEISTER. 

Taf. XV, Pig. 6 und 7. 

1844 Ammonites Holandrei v’Orsicxy: Paléont. franc., Terr. jurass., 
Céphalop., 5. 330, Taf. 105. 

1856—58 Ammonites Holandrei Oprei: Juraformation, 5. 255. 
1874 Ammonites Holandre: Dumoriier: Etud. paléont. des dépéts jurass. du 

bassin du Rhone, IV, Lias supérieur, 8. 94, Taf. XXVITI, Fig. 1—3. 
1880 Ammonites Ilolandrei Cuorrar: Terrains jurass. du Portugal, 

Lissabon, 5. 19, 20 (fr. Holandrei). 
1886 Stephanoceras commune Wricur: Lias Ammonites of the British 

Islands, Taf. LXXXVII, Fig. 9, 10. 
1912 Coeloceras Holandrei Rexz: Stratigraphische Untersuchungen im 

portugies. Lias. N. Jahrb. f. Min. usw., Bd. I, 8. 77. 

P. Cuorrat zitiert aus dem unteren Oberlias Ammonites 
Holandrei D’ORB. Aus dem gleichen Niveau finden sich in dem 
vorliegenden Material Stiicke, die mit der b’OrsicNyschen 
Originalabbildung vollkommen ident sind. 

Nach Quensrept!) ist Ammonites Holandrei b’ORB. von 
Coeloceras commune Sow. nicht zu trennen. ‘Tatsiachlich stellt 
Amm. Holandret bD’ORB. nur insofern eine extreme Form von Coe. 

commune Sow. dar, als die Berippung weit tiefer und pragnanter 
eingeschnitten ist, als dies bei dem gleichmaBig feingerippten 
Coel. commune Sow. der Fall ist. Hine Unterscheidung. als 
Varietat ist jedoch gerechtfertigt. 

Bei der mangelhaften Erhaltung der verkiesten Stiicke sind 
Unterschiede im Querschnitt nicht festzustellen. Nach p’ORBIGNYS 

1) Ammoniten d. Schwab. Jura, J, Lias, 1885, Sy see), 
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Abbildung zu schheBen, ist ,var. Holandrei“ evoluter und im 

(uerschnitt oval. Die Lobenlinie der ,var. Holandrei* ist wesent- 
lich einfacher als die des Typus, so da8 sie vielleicht als Vor- 
laufer des Coel. commune Sow. anzusehen ist. 

Fundort: Noérdlich Enxofaes unterhalb der déstlichen Wind- 
miihle. 

Coeloceras Braunianum dD’ORBIGNY. 
Tr ne 

Mat, Xie. 9. 

1849 Ammonites Braunianus pb’ Oreicny: Paléont- frane., Terr. jarass., 
Céphalop., 8S. 827, Taf. 104, Fig. 1—3. 

1874 Ammonites braunianus Dumorrier: Etude paléont. des dépdts jura. 
du bassin du Rhone IV, Lias supérieur, Taf. XXVIII, Fig. 5. 

Fig. 10. Darchschnitt von Coeloceras Braunianum v’Ors. 

1881 Stephanoceras Braunianum Menecurinr: Fossiles du calc. rouge 
ammon. Lias supérieur. Paléont. Lombarde (4) 5. 73. 

1856—58 Ammonites Braunianus Orpen: Juraformation, S. 255. 
1885 Ammonites Braunianus Quensrepr: Ammoniten d. Schwab. Jura, 

His. o(2,, caf. XLV, Bic. 18. 
1886 Stephanoceras Braunianum Wricur: Lias Ammonites of the British 

Islands. Taf. LXXXVI, Fig. 4 (weitrippige Varietit). 
(?) 1886 Stephanoceras fibulatum Wricur: ibidem, Taf. LXXXYV, Fig. 5, 

Cred, ; HO 
1892 Stephanoceras (Coeloceras) cf. Braunianum Roruprerz: Perm usw. 

auf Timor. Palaeontogr. Bd. XXXIX, 8. 103. 
1904 Coeloceras Braunianwn Prixz: Die alteren Jurabildungen im nord- 

6stl. Bakony, Jahrbuch d. k. ung. Geol. Anst., Bd. XV, 8. 98. 
1908 Coeloceras Braunianum Borrsssak: Die Fauna des Donez-Jura. 

Mém. du comité géol. St. Pétersbourg, Livraison 37, 5. 74. 
1912 Coeloceras Braunianum Reyz: Stratigraphische Untersuchungen im 

parwue. Wias. N. Jahrb. { Min: usw., 1.5. 77. 

QuensteDT und Prinz fassen Coeloceras Braunianum D’ORB. 

als Mutation von Coel. commune Sow. auf. 
Wenngleich die nahe Verwandtschaft augenscheinlich ist, 

so bestehen doch in der Anordnung und im Verlauf der Rippen 



586 - 

deutliche Unterschiede. b’OrBiGNy und DuMmorTIER geben gute 
Abbildungen dieser Art. Sie zeichnet sich durch die parallele 
Stellung der seitlichen Rippen aus, von denen sich jede an der 
Riickenkante in zwei spaltet, welche in gerader Richtung iber 
den Riicken verlaufen* (Oppen S. 256). 

Bei Coel. communeSow. laufen die Rippen hingegen inleichtem 
Schwunge tiber die Seiten der Umgiinge und mit einer scharfen 
Ausbiegung nach vorn teils gespalten, teils einfach tiber den 
allseitig gerundeten -Riicken; eine ausgeprigte Riickenkante 
fehlt bei Coel. commune Sow. Die Stelle, wo sich die Rippen 
teilen, ist bei Coel. Braunianum D’ORB. — bei D’ORBIGNYs Ab- 
bildung deutlich sichtbar — durch eine knotenartige Verdickung 
ausgezeichnet, die bei Coel. commune Sow. nicht zu beobachten ist. 

Aus Portugal liegen zwei gut erhaltene Stiicke vor. Das 
gréBere stimmt mit dem Typus iiberein, wahrend das kleinere 
Exemplar etwas engrippiger, im ibrigen aber von der Art nicht 
zu trennen ist. 

Fundorte: Im NNW des Windmiihlenhiigels von Marmeleira; 
an der StraBe Silvan—Murtede. 

Manuskript eingegangen am 2. Oktober 1912.) 
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12. Beitrag zur. Geologie 

der nordsichsischen Grawackenformation. 

Von Herrn EK. WeEIsE in Plauen i. V. 

Hierzu Tafel XVI und XVII. 

In dem nordlichen Sachsen erstreckt sich von Lauban 
uber GOrlitz herziehend eine michtige, z. T. bis 10 km breite 
Ablagerung von Grauwacken und Grauwackenschiefern bis zum 
Colmberge bei Oschatz, welche man als nordsachsische Grau- 
wackenformation bezeichnet hat. Sie lagert einerseits auf 
einem grofen Teile ihrer Erstreckung, namentlich mit ihrem 
Siidrande dem Lausitzer Granit, hier durch diesen metamorpho- 
siert, auf; andererseits wird sie nach N. hin von diluvialem 

Sand und Schottern der Lausitzer Bache und der Elbe tber- 
lagert. Ihre gré8te von Schotterbedeckung freie Ausladung 
besitzt sie in der Gegend von Elstra, Kamenz und Konigs- 
brick, wo sie die letzten zur norddeutschen Tiefebene ab- 
fallenden Berge dieses Teiles der nordlichen Lausitz bildet. 
Wahrend ihre Zugehérigkeit zum Palaeozoicum seit langer Zeit 
schon auBer Zweifel stand, blieb ihre Stellung innerhalb dieser 
Formationsgruppe bis in die neuere Zeit unsicher infolge der 
Verwischung des normalen Gesteinscharakters durch Kontakt- 
metamorphose auf weite Strecken hin, sowie infolge des schein- 
bar absoluten Mangels an organischen Resten. Auf den fir 
sie in Frage kommenden Blattern der geologischen Spezial- 
karte von Sachsen wurde sie wegen ihrer nahen raumlichen 
Beziehungen zum Silur diesem, und zwar der unteren Stufe 
desselben, zugeteilt, wie dies an von GURICH!') Sezuig an der 

Gorlitzer Grauwacken geschah. 
Nachdem in den siebziger und achtziger Jahren des vori- 

gen Jahrhunderts das vogtlaindische Palaeozoicum einer ein- 
gehenden Untersuchung und Kartierung unterzogen worden 
war, erteilte mir im Jahre 1891 die Direktion der sachsischen 

Landesuntersuchung den Auftrag, die Lausitzer Grauwacken- 
formation mit den &hnlichen Ablagerungen im Vogtlande zu 
vergleichen und die geologische Stellung jener zu ermitteln. 
Durch eine Reihe von Exkursionen in der Gegend von Lauban, 
besonders aber in der von G6rlitz, wo mir der Schlissel zur 
Lésung der Frage zu liegen schien, machte ich mich mit den 

1) Gitricu: Erlauterungen zu der geologischen Ubersichtskarte yon 
Schlesien, 1890. 
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dort vorkommenden Aufschliissen bekannt. Die Kamenzer 
Vorkommnisse hatte ich bereits friiher wiederholt untersucht. 
Die Ergebnisse der Untersuchung wurden auf den MeBtisch- 
blattern Gérlitz, Horka, Niesky und in dem Bericht an die 

Direktion der Landesuntersuchung von Sachsen niedergelegt. 
Dringende andere Arbeiten machten die weitere Verfolgung des 
Gegenstandes vorlaufig unmdéglich. 

Das Hauptergebnis, zu dem ich auf Grund der petro- 
graphischen Natur des gesamten Grauwackenkomplexes und 
der Vergleichung mit den vogtlandischen Vorkommnissen ge- 
langte, war die Uberzeugung, da8 die Lausitzer Grau- 
wackenformation daquivalent sei dem unteren Kulm 
des Vogtlandes. Als Bestatigung dieser Auffassung fand 
sich in engster Verkniipfung mit jenen Grauwacken ein Lager 
von typischem Kulmkalk am unteren Ende von Cunnersdorf 
bei Gérlitz, tberlagert von einem Konglomerat aus Dubran- 
quarziten, Untersilurschiefern, Nereitenquarzit, Kieselschiefer 

und anderen paldozoischen Gesteinen. Es boten sich dem- 
nach hier ganz ahnliche Verhiltnisse, wie sie am KoB- 
berge bei Kiurbitz und am _ rechten KHlstergehainge bei 
Pirk (Sekt. Plauen-Olsnitz) im unteren Kulm klar auf- 
geschlossen sind. Auf CrEDNERs geologischer Ubersichts- 
karte von Sachsen sind die Lausitzer Grauwacken dann in der 
Folge als unterer Kulm zur Darstellung gelangt. Eine ein- 
gehende Untersuchung und Kartierung des gesamten Grau- 
wackengebietes Nordsachsens wurde in den Jahren 1906 und 
1907 von K. Prerzsco ausgefithrt (diese Zeitschr., Bd. 61, 
Heft 1 und 2, 1907) und dabei eine scharfere Abgrenzung des 
Kulms vom Unter- und Obersilur, soweit dies bei der aus- 

gedehnten diluvialen Bedeckung médglich ist, vorgenommen. 
Auch er bestatigt vorzugsweise nach dem petrographischen Be- 
funde die unterkulmische Natur der Lausitzer Grauwacken, wie 

dies auch von E. ZIMMERMANN in seinem Bericht tiber das 
Palaeozoicum in dieser Zeitschr., Mon.-Ber. 1908, Nr. 7, geschah. 

Immer aber waren es bis in die neueste Zeit hinein nur 
petrographische Momente, auf denen die Bestimmung dieser 
Gesteinsablagerungen als Glieder der Kulmformation beruhte. 
Palaontologische Beweise fehlten, wie dies die Hrlauterungen 
zu den Lausitzer Blattern der sachsichen geologischen Spezial- 
karte, E. ZIMMERMANN und K. Pirtrzsci betonen. Angesichts 
dessen erscheint ein Fund, der mir im Herbst des Jahres 1912 

gelang, von wesentlicher Bedeutung. 
Am Nordwestabhange des Vogelsberges an der StraBe 

Kamenz-Konigsbrick, ca. 2 km von Kamenz entfernt, hat die 
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Firma Weiland einen ausgedehnten Bruch in den dortigen be- 
reits auSerhalb des Kontaktbereiches des Granits liegenden 
Grauwacken behufs Gewinnung von Beschotterungsmaterial an- 
gelest. Bei einem Besuch, den ich diesem Aufschlusse im 
Herbst 1912 abstattete, legte mir der Betriebsleiter Herr BLANK, 
dem ich fir seine Unterstiitzung bei dem Sammeln von Hand- 
stiicken zu besonderem Dank verpflichtet bin, Handstiicke eines 
Grauwackenschiefers aus dem Bruche vor (Fig. 1 und 2), auf 
dem ich sofort jene Pflanzenhacksel erkannte, wie sie in den 
Kulmschiefern des Vogtlandes, z. B. bei Mehltheuer (Sekt. 
Plauen-Pausa), am KoB8berge bei Kiirbitz (Sekt. Plauen-Olsnitz) 
und bei Nentzschau (Sekt. Bobenneukirchen-Gattendorf), vor- 
kommen. Die betreffenden Platten zeigen ein unregelmafiges 
Gewirr von dinnen, meist nur 0,5—-1 mm breiten Stengelchen, 
aus denen recht hiufig seitliche Zweige unter mehr oder 
weniger spitzem Winkel entspringen. An einzelnen lassen 
sich ellyptische 8—10 mm lange und etwa 2 mm breite Blatt- 
chen erkennen. VDerartige Blatter liegen auch ziemlich zahl- 
reich verstreut in dem Hacksel. Auf der Schichtflache einer 
eroBeren Platte (Fig. 3) erreichen die z. T. an den Enden zer- 
faserten Stengel eine Breite von 5—10 mm. Die Mehrzahl 
yon diesen ist durchaus gerade und scharf geradlinig begrenzt, 
ebenso besitzen die meistens unter dem Winkel von 40—45° 
abzweigenden Seitendste gerade Form und scharfe Begrenzung, 
ein Umstand, welcher auf bedeutende Starrheit des urspriing- 
lichen Pflanzenkérpers schlieBen la8t. Nur ein Exemplar nimmt 
auf einer Strecke von 20 mm nach oben stufenartig an Breite 
ab und setzt dann erst geradlinig fort. An den Stufen sitzen 
auf der einen Seite 3 Abzweigungen von 3—4 mm Breite unter 
den oben angegebenen Winkeln, am geradlinigen Teile 2 diinnere, 
wahrend auf der anderen unter spitzerem Winkel ein blatt- 
artiges Gebilde ansetzt. Die muldenformigen Vertiefungen an 
dem dicken Stengelteile dirften Blattnarben, die schmallanzett- 
lichen seitlichen Gebilde somit Blatter sein. 

Von besonderer Wichtigkeit erscheinen mir die zwei 
Platten, welche in Fig. 4 und 5 dargestellt sind. Auf der 
ersten dieser beiden findet sich ein dimner Stengel von etwa 
30 mm Lange, an dem ein klar ausgepragtes Blatt von etwa 
40 mm Lange mit breitem Blattgrund stiellos sitzt. Der 
letztere miBt am Stengel 12 mm, die mittlere Breite betragt 
9mm. Das am Ende abgerundete Blatt besitzt lineale Form. 
Der dunkle Streifen, der vom Grund aus die Mitte der Spreitze 
durchzieht, scheint einen stairkeren Mittelnerv anzudeuten. 
Andere Strukturen lassen sich nicht erkennen. Feine Quarz- 
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krystallchen, mit denen die ganze Platte zerstreut ist, ver- 
wischen die Nervatur. An verschiedenen Stellen der Gesteins- 
flache zeigen sich ferner schmale, lange, in eine Spitze aus- 
laufende Blattformen; namentlich deutlich treten zwei solche 

auf einer weiteren Platte, Fig. 5, auf der linken Seite hervor; 
sie besitzen hier eine Lange von 50—60 mm bei 4mm Breite 
am Grunde. Der Ansatz am Stengel ist hier ebensowenig 
wie bei den weniger deutlichen auf der rechten Seite des 
Handstiickes erkennbar. Nervatur fehlt auch hier. Herr Prof. 
Dr. STERZEL in Chemnitz, dem ich fir seine Beihilfe bei der 
Bestimmung der so interessanten Pflanzenreste auch an dieser 
Stelle herzlichst danke, glaubt sie als Cordaiten anzusprechen 
zu missen, am meisten erinnernd an Cordaites palmaeformes. 
(Vel. GOpPERT: Fossile Flora des (here Breslau 
1850. Taf. 15 und 16, Fig. 1—5.) 3 

In Verbindung mit dem petrographischen Charakter der 
Lausitzer Grauwacken liefern die beschriebenen Reste, die be- 
reits einem héheren Pflanzentypus angehéren, einen kaum 
mehr anzuzweifelnden Beweis fiir die Zugehérigkeit des Ge- 
steinskomplexes zum unteren Kulm, aus dem sie meines 
Wissens die ersten organischen Reste reprdsentieren. Der 
Fund beweist zugleich, da der Mangel an Versteinerungen 
in den Grauwacken der Lausitz kein absoluter ist und gibt 
der Hoffnung auf weitere, vielleicht bessere Funde Raum. 
Der Fundpunkt liegt in dem oben erwahnten WEILANDschen 
Bruche, wie bereits angefiihrt, etwa 100m von der StraSe 
Kamenz—Kodnigsbriick entfernt. Am Brucheingang treten zu- 
naichst dickbankige dunkle, graublaue Grauwackensandsteine 
von feinem Korn auf, die im allgemeinen ost- westliches 
Streichen haben und ziemlich steil aufgerichtet sind mit 
Kinfallen nach 8. Sehr haufig haben in ihnen starke Ver- 
driickungen und Zerquetschungen stattgefunden. Nach WSW zu 
mehren sich Einlagerungen eines dickplattigen griingrauen, fast 
dichten Schiefers von der Art des Wetzschiefers. Etwa 100 m 
von der Strafe ist den Grauwacken ein 1—2m miachtiger 
Komplex derartiger Schiefer eingeschaltet, welcher auSerordent- 
lich reich an dem beschriebenen Pflanzenhacksel ist, wahrend 
‘deutliche Blatter zu den Seltenheiten gehéren. Da die Bruch- 
arbeit am Vogelsberge in Zukunft die Schichten durchqueren 
wird, ist Hoffnung vorhanden, da8 noch weitere pflanzen- 
fihrende Schichten angefahren werden, und es wird der Gegen- 
‘stand von dem Verfasser weiter verfolgt werden. 

Manuskript eingegangen am 13. Januar 1918.) 



13. Uber Ricnodon cf. dispersus FRITSCH 

aus dem. béhmischen Oberearbon. 

Von Herrn K. Hummen in Freiburg i. Br. 

(Hierzu Taf. XVIII.) 

Bei der Untersuchung von Fossilien der Nirschaner Gas- 
kohle aus dem Besitze der Minchener Staatssammlungen fand 
sich das recht gut erhaltene Skelett eines Mikrosauriers, der, 
vor allem nach der Beschaffenheit seines Schuppenpanzers, zur 
Gattung Ricnodon Fritscu gestellt werden mu8 und am 
meisten Abnlichkeit mit der Spezies R. dispersus FRrvscH 
aufweist. FrrrscH') beschreibt von dieser Gattung nur sehr 
mangelhafte Uberreste, wahrend das vorliegende Stiick die 
Schideloberseite und die ganze Rumpfwirbelsaule sowie den 
Bauchpanzer im Zusammenhang erkennen 1aBt. 

Das Tier ist in einer Lange von etwa 18 cm erhalten. 
Da vom Schwanz aber nur ein kurzes Stiick vorhanden ist, 
so mag das ganze Tier wohl 23—25 cm lang gewesen sein. 
Davon entfallen auf den Kopf etwa 25 mm, auf den Rumpf 
etwa 11,5 cm. 

Der Bauchpanzer ist sehr kraftig entwickelt. Er erstreckt 
sich tiber die ganze Lange des Rumpfes und auch tiber den 
Schwanz, soweit dieser tiberhaupt erhalten ist. Die einzelnen 
Schuppen sind sehr gro’, etwa 83—3'/, mm lang und 2 mm 
breit. Sie stehen in zahlreichen Querreihen und itberdecken 

sich dachziegelf6rmig, so da8 nur etwa das hinterste Drittel 
q frei bleibt. Sie sind mit Liangsstreifen versehen, die nach 

hinten schwach konvergieren. Der Hinterrand ist verdickt 
und quer gekerbt. Schuppen der Rickenseite lassen sich 
nicht mit Sicherheit nachweisen. 

Die Rumpfwirbelsaule besteht aus etwa 34 lepospondylen 
Wirbeln. Die oberen Bogen sitzen vorn auf den Wirbelkérpern 
auf und zeigen sehr kraftig entwickelte, nach hinten ausgezogene 

1) A. Frirscu: Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Perm- 
formation Béhmens, Bd. I. Prag 1883. 
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Dornfortsatze. Sa&amtliche Rumpfwirbel scheinen Rippen ge- 
tragen zu haben. Die Rippen sind zweiképfig, leicht gekrimmt, 
und erreichen in der Mitte des Kérpers etwa 3'/,fache Wirbel- 
lange, wahrend sie vorn und hinten etwas kirzer sind. Die 
vordersten Rippen, etwa 10 Paare, sind distal verbreitert, die 
ubrigen zugespitzt. 

Von der Schwanzwirbelsdule sind etwa 20 Wirbel erhalten, 
die ziemlich rasch an Gré8e abnehmen, so da8B die kleinsten 
nur noch etwa halb so gro8 sind als die vordersten Wirbel. 
Die oberen Bogen und die Dornfortsatze sind stark entwickelt. 
Die vorderen Schwanzwirbel zeigen auSerdem nach unten hin 
spitze Fortsatze, von denen sich nicht entscheiden la8t, ob es 
kurze Rippen oder Hamapophysen sind. 

Vom Schultergirtel finden sich undeutliche Reste unter- 
halb des Schadels. Eine grofe, radialstrahlige, unbestimmt 
umgrenzte Platte kénnte vielleicht als Interclavicula gedeutet 
werden. Der Abdruck eines keulenférmigen Knochens auf dieser 
Platte kann von einer Clavicula herrithren; eine geknickte 
Knochenspange entspricht vielleicht einem Cleithrum. 

Der Beckengirtel und samtliche Extremitatenknochen sind 
derartig verlagert, daf sich nichts Bestimmtes itiber sie aus- 
sagen laBt. Die Extremititen waren im Vergleich zum Korper 
recht klein; der Humerus hat nur etwa doppelte, der Femur 
dreifache Wirbellange. Der Unterarm hat wenig mehr als die 
halbe Lange des Oberarms. Carpus und Tarsus scheinen nicht 
verkn6chert gewesen zu sein. FRITSCH fihrt als allgemeinen 
Gattungscharakter von Ricnodon auf, die Extremitaten seien 
kraftig und gleichstark entwickelt. In der Einzelbeschreibung 
wird aber tiberhaupt nichts von Extremitaétenknochen erwahnt, 
auch sind keine solchen abgebildet, so da8 durchaus nicht zu 
erkennen ist, worauf diese Behauptung sich grindet. 

Der Schadel war wohl etwas breiter als lang. Die Augen- 
hohlen liegen in der vorderen Halfte und sind nahezu um das 
Doppelte ihres Querdurchmessers voneinander entfernt. Sklero- 
tikalverknécherungen sind nicht zu erkennen. Die Nasen-. 
éffnungen sind nicht erhalten. Auch das Foramen parietale — 
ist, im Gegensatz zu dem von FRITSCH beschriebenen Schadel- 
fragment, sehr undeutlich und klein, wenn auch erkennbar. 
Die Skulptur der Schadeloberseite stimmt auch nicht ganz mit 
der von FRITSCH gegebenen Beschreibung tiberein; denn es 
sind nicht blo8 zahlreiche Gribchen vorhanden, sondern die 
Knochen sind dicht mit langlichen, auf den Scheitelbeinen 
radial verlaufenden Vertiefungen und Leisten bedeckt. FRITSCH 
halt es jedoch selbst fiir méglich, da8 die von ihm beschriebenen 
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Skelettreste mit Teilen anderer Stegocephalen vermengt sind. 
Ks ist daher nicht ausgeschlossen, da8 die von ihm beschriebenen 
Parietalia gar nicht zu einem Aicnodon gehérten. Von Schleim- 
kandlen konnte nichts Sicheres entdeckt werden. 

Mit Ausnahme der Intertemporalia scheinen samtliche bei 
Stegocephalen vorkommenden Knochen des Schadeldachs vor- 
handen gewesen zu sein. Die seitlichen und vorderen Partien 
des Schadels sind allerdings weniger gut erhalten, fehlen auf 
der linken Schadelseite ganz, so daf die Deutung der einzelnen 
Teile dieser Partien unsicher bleiben mu8. Das Nahere zeigt 
die Abbildung. 

Die Supratemporalia liegen in einem halbkreisfoérmigen 
Ausschnitt der Parietalia. Hinen 4hnlichen Ausschnitt zeigen 
auch die Parietalia der von FRITSCH in derselben Familie wie 
Ricnodon beschriebenen Gattung Hyloplesion. In welcher 
Weise sich allerdings bei dieser Gattung das Supratemporale 
seitlich an das Postparietale und Parietale anlagerte, ist nicht 
festzustellen, da die Knochen auseinandergerissen sind. Das 
Vorhandensein der Tabularia ist sehr problematisch. Vielleicht 
ist die nach hinten ausgezogene Spitze des linken Supra- 
temporale ein selbstandiger Knochen und als Tabulare anzu- 
sprechen. Auf der rechten Schadelhalfte deutet moglicherweise 
eine dreieckige Vertiefung hinter dem Supratemporale, die aber 
nicht deutlich als Abdruck eines Knochens zu erkennen ist, 
auf die Anwesenheit eines Tabulare hin. 

Squamosum und Quadratojugale scheinen etwas ineinander 
gequetscht zu sein, und auch die untere Begrenzung des 
Quadratojugale erscheint unnatiirlich zackig und zerrissen. Sehr 
undeutlich ist die Partie, in der der Unterkiefer an den Schadel 

gelenkt. Kin kleiner, spitz dreieckiger Knochen, der sich unten 
an das Quadratojugale anlagert, kann vielleicht als Quadratum ~ 
gedeutet werden. Wahrscheinlicher aber ist dieser Knochen 

das abgerissene Articulare des Unterkiefers. 
Das Jugale besitzt eine ahnliche rauhe Oberflaiche wie 

die tibrigen Schadelknochen. Die Skulptur tritt jedoch auf 
der Photographie nicht hervor, weil dieser Knochen nicht in 
derselben Ebene liegt wie die ubrigen Teile. Auf der linken 
Seite des Schadels liegt ein isolierter Knochen, von dem es 
zweifelhaft ist, ob er ein Postorbitale oder ein Jugale ist. 
Die nach vorn lang ausgezogene Spitze laft auf letzteres 
schlieBen. 

Das Maxillare ist nur sehr schlecht erhalten; Zahne sind 
keine mehr an ihm zu erkennen. Nin kleiner, dreieckiger 
Fortsatz, der sich zwischen Jugale und Praefrontale bis an den 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 38 
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Rand der Augenhohle vorschiebt, ist vielleicht ein selbstandiger 
Knochen, der als Lacrimale gedeutet werden kénnte. Das’ 
Praemaxillare ist ebenfalls stark zerdriickt und ohne deutliche 
Zahnreste. 

Der Unterkiefer besteht aus zwei deutlich getrennten 
Teilen, dem zahntragenden Dentale und dem strahlig skulp- 
tierten Angulare. Das Vorhandensein eines Articulare ist, wie 

schon oben erwahnt, nicht sicher nachzuweisen. Im GipsabguB, 
der die nur als negative Abdriicke erhaltenen Unterkiefer- 
knochen besser als das Original erkennen 1a8t, zeigt sich, daB 
die unterhalb des Dentale liegende Knochenspange vielleicht 
ein vom Angulare zu trennendes Operculare oder Infradentale 
darstellt. Der entsprechende Knochen der linken Seite liegt 
unterhalb des rechten Unterkiefers. 

Die Zahne des Unterkiefers sind nur als schlechte Ab- 
driicke erhalten und lassen keine Einzelheiten erkennen. Ks 
scheinen jedoch einfache Kegelzahne gewesen zu sein, die nach 
hinten zu an GréBe abnehmen. ; 

Alles in allem zeigt sich, daB die von FRITSCH vor- 
genommene Einordnung der Gattung Aicnodon in die Familie 
der Hylonomidae berechtigt ist. Denn sowohl die allgemeine 
Kérperform als auch die Beschaffenheit der Rippen, Wirbel 
und Schuppen weist auf Verwandtschaft mit diesen, den Rep- 
tilien recht nahe stehenden Mikrosauriern hin. Abweichend 
ist nur die Skulptur des Schideldachs. Dagegen zeigt sich, 
wie schon erwahnt, im Bau des Schadels eine auffallende 
Ahbnlichkeit mit der Gattung Hyloplesion Frirscu. Die An- 
zah] der Rumpfwirbel scheint bei den Hylonomiden ziemlich 
veranderlich zu sein; so besitzt Seeleya FritscH 33, Hylo- 
pleston FritscH 31, Hylonomus Geinitzi CRED.*) sogar blo8 
27 prasakrale Wirbel”), so da8 Rzcnodon mit 34 Wirbeln 
wohl noch nicht auferhalb des Rahmens der Familie zu fallen 
braucht. 

Unter den gleichaltrigen amerikanischen Formen zeigt 
Hylonomus Lyelli DAWSON?) anscheinend*) ebenfalls die charak- 
teristischen, hinten halbkreisf6rmig ausgeschnittenen Parietalia 

1) H. Crepnur: Die Stegocephalen und Saurier des Plauenschen 
Grundes bei Dresden, Teil IX. Diese Zeitschr. 42, 1890, S. 240. 

7) Im Text spricht CrepNER nur von 20—22 Wirbeln; jedoch 
1aBt eime Abbildung deutlich mindestens 27 prasakrale Wirbel erkennen. 

3) Geological Magazine VIII, 1891, S. 149 und 285. 
*) Die von Dawson nur einzeln abgebildeten und nicht naher 

beschriebenen Parietalia lassen nicht genau erkennen, was vorn und 
was hinten ist. 
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und auBerdem dieselbe Vergré8erung der Zahne im vorderen 
Teile des Unterkiefers, wie sie auch bei Ricnodon zu erkennen 
ist. Im ibrigen fand sich aber auch in den Arbeiten von 
COPE und MOopreE kein Mikrosaurier beschrieben, der bedeu- 
tendere Ahnlichkeiten mit Ricnodon aufweist. Diese Gattung 
ist daher offenbar im Carbon von Nordamerika bisher noch 
nicht aufgefunden worden. 

Manuskript eingegangen 15. Februar 1912.] 
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14. Uber den Fund eines Mosehusuaharss 
schidels im Diluvium des Emschertales’). 

Yon Herrn Paut Kuxkuxk in Bochum. 

Hierzu Tafel XIX und XX. 

Bei der Besichtigung einer ungeordneten Privatsammlung 
fossiler Saugetierreste aus dem Emscherdiluvium im nieder- 
rheinisch-westfalischen Industriebezirk fiel mir vor kurzem ein 
eigenartiges Schadelfragment?) in die Augen, das ich als den 
Schaidel eines Moschusochsen erkannte. Da fossile Reste vom 
Moschusochsen, insbesondere guterhaltene Schadel dieses Tieres, 

sowohl in Deutschland als in Europa und Asien titberhaupt immer 
noch recht selten sind, ferner weder in der alteren noch in der 

neueren Literatur?) tiber das Diluvium des Industriereviers das 
Vorkommen von Resten des Moschusochsen erwahnt wird, und 
schlieBlich soleche Funde aus dem niederrheinisch-westfalischen 
Diluvium meines Wissens auch in keiner anderen Sammlung 
vorhanden sind, so diirfte eine kurze Mitteilung iiber den Fund 
eines trefflich erhaltenen Ovibos-Schidels unter Beigabe einiger 
Abbildungen in mehrfacher Hinsicht weiterem Interesse begegnen. 

Meinen weiteren Ausfiihrungen sei eine kurze Beschreibung 
des Schadels mit dem Bemerken vorausgeschickt, da8 ich meine 
Darstellung, insbesondere den Schadelbefund, als vorlaufige Mit- 
teilung betrachten méchte. 

Das Schadelfragment stellt sich als ein mit beiden Horn- 
zapfen, Hinterwand, Seitenwanden und Schadelbasis versehener 
Gehirnschadel dar, dessen Gesichtsknochen samtlich fehlen, ein 

1) Vortrag, gehalten_auf der Tagung der 84. Versammlung Deut- 
scher Naturforscher und Arzte in Minster i. W. 1912. 

2) Der Schadel befindet sich jetzt in der Sammlung des geologi- 
schen Instituts der Universitat in Minster. 

®) R. Bartryse: Das Diluvium des niederrheinisch- westfalischen 
[ndustriebezirks und seine Beziehungen zum Glacialdiluyium, und 
H. Menzer: Uber die Quartarfauna des niederrheinisch-westfalischen 
Industriebezirks. Diese Zeitschrift 64, 1912, Monatsber. S$. 155 ff bezw. 
5. L407 A. 

Kanrs: Aus dem Museum der Stadt Essen. Prahistorische Funde im 
Industriegebiet. Essens Entwicklung 1812—1912. Essen 1912, S. 61ff. 
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Hrhaltungszustand, wie er bei fast allen fossilen Schadeln vom 
Moschusochsen beobachtet wird. LErfreulicherweise ist der 
Erhaltungszustand des Schadelrestes im iibrigen ein ganz vor- 
trefflicher, da er, abgesehen von dem Fehlen der erwihnten 
Knochen, fast gar keine Abrollung, sondern nur geringe Be- 
schadigungen aufweist. 

Das Schadeldach wird fast véllig von den trapezférmig 
gestalteten, breiten Sockeln der Hornzapfen eingenommen 
(s. Fig. 1), die sich bis zu mehreren Zentimetern iiber Stirn- 
und Scheitelbeine erheben. Die linke Hornzapfenbasis ragt 
etwas iiber die rechte hervor. Nach beiden Seiten gehen die 
durch eine schmale Furche getrennten Hornbasen in die eigent- 
lichen Hornzapfen tber, deren Umfang an der Einschnirungs- 
stelle rechts rd. 47 cm und links 49 cm betragt.' Bei gleich- 
zeitiger starker Verjiingung senken sich die im Querschnitt lang 
oval geformten Hornzapfen mit ganz geringer Neigung nach 
auBen und vorne zu beiden Seiten des Schadels tiber die 
Schlafen (s. Fig. 3) herab. Wahrend der rechte Zapfen vollig er- 
halten geblieben, ist der linke Zapfen an seinem untersten Ende 
abgebrochen (s. Fig. 2 und 3) und la8t die spongidse Beschaffen- 
heit der Knochenmasse erkennen. Das AuBere der Hornzapfen zeigt 
yornehmlich auf der Oberflache der Hornbasen eine rauh-zellige 
Beschaffenheit (s. Fig. 1). An der dem Schadel abgewandten Seite 
fallt die durch tief eingeschnittene Langsfurchen charakterisierte 
Skulptur der Hornzapfen besonders in die Augen. Die durch- 
schnittlich 1,5 cm breite und 2 cm tiefe, von der linken Horn- 
basis teilweise tiberragte, trennende Furche ist sowohl nach 
vorne wie nach hinten leicht gedffnet, und zwar vorne starker. 
als am entgegengesetzten Ende (s. Fig. 1). Die Hinterenden 
der nicht ganz gleichmaSig ausgebildeten Hornsockel stehen 
mehrere Zentimeter iiber die Hinterhauptswand hinaus. Gegen 
die Schadeloberflache fallt die wohlerhaltene, ziemlich quadratisch 
ausgebildete Hinterhauptschuppe (s. Fig. 4) fast senkrecht ab. 
Thr oberer Rand, der Nackensaum, wird von 2 schwach halb- 
kreisférmig gewélbten und durch einen kurzen Nackendorn 
getrennten Bogen eingefaBt, unter denen sich je eine tiefe Grube, 
die Ansatzstelle fiir die Nackenmuskeln zum Heben des Kopfes, 
befinden. In der Mitte des unteren Randes liegt das von den 
beiden Gelenkképfen eingefa8te ovale Hinterhauptsloch (s. Fig. 4). 
Auch die Basis des Schideldaches ist wohlerhalten, insbesondere 

das Keilbein mit seinen fligelartigen Fortsétzen und das 
Schlafenbein mit den Griffelfortsitzen (s. Fig. 2 u. 3). 

Einige MaSe mégen diese kurze Skizze des Schadels er- 
ganzen: 
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Lange des Schadelffagments in der Mittellinie 
(gemessen von der Crista bis zum AuSersten 
Rande des Stirnbeines) rd, 253 mm 

Breite des Schadels in der Stirnenge - 143 - 
Sagittale Lange der rechten Hornbasis - 205 - 

- - - linken - = eae 
Abstand der Hornzapfenspitzen - 305 - 
Lange des rechten Hornzapfens (gemessen an der 

AuBenseite) =) 2007 > 
Abstand der Hornbasen an dem engsten Punkte - 11 - 
Abstand der Hornbasen an den entferntesten 

(hintersten) Punkten =: eal Ogre 
GroB8te Hinterhauptsbreite des Schadels (gemessen 

zwischen den 4uSersten Randern der Gehérgange) - 180 - 
Hohe der Hinterhauptswand (gemessen von der 
Oberkante des Hinterhauptsloches bis zur Crista) - 116 - 

Wie die im allgemeinen stark entwickelten SchadelmaBe, 
insbesondere die Breite der Hornbasen, die Lange der Horn- 
zapfen und die Verwachsung der Sagittalnaht zeigen, gehort 
der Schidel sicherlich einem erwachsenen Tier an. Ferner 
sprechen die Starke der Hornzapfen, die geringe Breite der 
Medianfurche!), die scharf geschnittenen Gruben fiir die Muskel- 
ansatze unter dem Nackenkamm sowie die schwache Krimmung 
des Genickkammes?) fiir ein miannliches Tier. 

Es erhebt sich nun die Frage, welcher Gattung bezw. Art 
der oben beschriebene Schiaidel angehért. Auf Grund des 
Schadelbefundes und der mir zur Verfiigung stehenden Literatur, 
insbesondere mit Ricksicht auf die erwahnte Arbeit yon 
Kowarzik3), méchte ich den Schadel zu der von dem genannten. 
Autor neu aufgestellten und naher erlauterten Art‘) ,,Ovibos 
mackenzianus Kow.“ stellen, da er nicht nur alle Kennzeichen 
der von Kowarzix fiir fees Art charakteristischen~ auB8eren 
Merkmale tragt, sondern auch noch beziiglich seines geologischen 
Alters dieser Art entspricht. Von der in der Literatur oft 

') §. die Vergleichswerte bei Gorrscnz: Notiz iber einen Fund yon 
Ovibos. Verh. d. Vereins fir naturwissensch. Unterhaltung zu Hamburg 
1877, S. 237. 

2) Kowarzik: Der Moschusochse im Diluvium Europas und 
Asiens. Besonders abgedruckt aus dem 87. Bande der mathem. naturw. 
Klasse der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Wien 1912. Hier 
ist auch die gesamte Literatur tiber den fossilen Moschusochsen syste- 
matisch zusammengestellt. 

3) Pardee Oe 
*) Diese Art laBt sich nach Kowarzix in fast lickenloser Weise 

aus der alteren Diluvialzeit bis in die Jetztzeit verfolgen. 
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zitierten bekannten Art .,Ovibos fossilis RtTIMEyYER‘  unter- 
scheidet sich der Schadel yornehmlich durch den stark abwarts 
geneigten Verlauf seiner Hornzapten, die nur schwach gewélbte 
Ausbildung des Nackenkammes und die grofe Linge der 
niedrigen Hornbasen. Ubrigens kommt die Bezeichnung Ovibos 
fossilis Ritimeyer!) nach Kowarzik?) nur noch vier sehr alten 
Schideln zu, die durch die erwahnten Unterscheidungsmerkmale 
yon dem oben geschilderten Schidel stark abweichen, wahrend 
fast alle andern Schadel in die neue Art aufgegangen sind. 
Es wurde schon erwahnt, da8 auch das Alter des Schadels 
mit seiner Zugehorigkeit zu der Art Ovibos mackenzianus im 
Einklang steht. Wie Kowanrzik nachwies, gehért die Mehrzahl 
der echten Vertreter von Ovibos fossilis der Vorhaupteiszeit 
an, wenngleich auch noch am Ausgange der Haupteiszeit Ovibos 
fossilis vertreten ist. Nach dem genannten Autor ging dann 
beim langsamen Abschmelzen der Gletscher unter dem EHinflu8 
eines immer starker in Erscheinung tretenden warmen Klimas 
aus der alten Art ganz allmahlich eime neue Art, und zwar 
;,Ovibos mackenzianus‘’ hervor, die heute noch in den Polar- 
regionen Nord-Amerikas lebt. 

Was nun das genaue Alter des Schadels angeht. so muB 
leider betont werden, daB dieses nicht mit absoluter Sicherheit 
feststeht, da der Schidel nicht von sachverstandiger Hand an 
Ort und Stelle aufgehoben wurde. Vielmehr wurde er gelegent- 
lich der durch die Rhein-Herne-Kanal-Verwaltung in der 
Nahe von Krange ausgefiihrten Ausschachtungsarbeiten gefunden 
und einer Priyatsammlung ibergeben, in der ich ihn wenige 
Tage spater vorfand. Trotzdem kann nach Lage der Verhaltnisse 
eine ziemlich einwandfreie Deutung des Alters der Schichten, 
in denen der Schadel eingebettet war, gegeben werden, da das 
durch die tiefgehenden Ausschachtungsarbeiten freigelegte 
interessante Profil des Emscherdiluviums durch die neueren wert- 
vyollen Arbeiten von BArtiine?) und MENzEL*) eine eingehende 
Gliederung erfahren hat. Ich verweise zu diesem Zwecke aut 
das von Birtiine>) entworfene Profil des Alluviums und Dilu- 

viums des Emschertales, das wegen seiner ziemlich allgemeinen 
Giltigkeit auch fiir das Fundgebiet maSgebend ist. 

1) L. Rivmreyer: Versuch einer natirlichen Geschichte des Rindes 
und seiner Beziehung zu den Wiederkauern im allgemeinen. Erster 
Teil 1866, zweiter Teil 1867, Seite 6—20. 

rae Oo” S. 58. 
sya an O). 
seas ac O. 
*) Barring a, a. O. 5. 167. 
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Wie mir von dem Besitzer des Schadels glaubwiirdig ver- 
sichert wurde — es liegt nach den ganzen Verhaltnissen auch 
nicht der geringste Grund vor, daran zu zweifeln — wurde der 
Schidel beim Baggerbetriebe in einer Tiefe von etwa 10 m 
aus den iiber dem Emschermergel befindlichen Kiesen, den 
sog. ,,.knochenkiesen“, zusammen mit anderen grofen Knochen 
vom Mammut und Rhinoceros!) heraufgeholt. Da diese Knochen- 
kiese nach BARTLING den ausgewaschenen Riickstand der Grund- 
moraine der zweiten Hauptvereisung (Ri8-Hiszeit), d.h. das 
Aquivalent der einzigen bis in unsere Breiten vorgedrungenen 
Vereisung, darstellt, so kommt auch dem Schad ein jung- 
DzW. aierelacrales Alter zu. 

Im tbrigen beweist sein Hrhaltungszustand, der, wie er- 
wahnt, nicht die geringsten Spuren der Abrollung tragt, daB 
sich der Schadel auf primarer Lagerstatte befunden haben muB, 
d. h. daB das Tier, dem der Schadel angehérte, an Ort und 
Stelle lebte, wie das auch von BARTLING und MENzEL von den 
mit héchster Wahrscheinlichkeit in den gleichen Schichten vor- 
kommenden,: zahlreichen anderen grofen Sangenene der Rix- 
dorfer Stufe angenommen wird. 

Mit diesem bedeutsamen Funde wird die Zahl der aus 
diesen Schichten stammenden Saugetiergattungen, wie Hlephas, 
Rhinoceros, Bos, Bison, Cervus, Equus und Sus*), ferner Hyaena 

und Ursus?) um eine sehr wichtige Gattung bereichert. ; 

1) In nachster Nahe der Fundstelle wurden sowohl Reste von 
Rhinoceros tichorhinus als auch einer anderen Rhinocerosart, wahrschein- 
lich Rhinoceros Mercku, gefunden. 

2) Bartuine u. Menzex a. a. O., 8. 167 bzw. 183. 
3) Kanes a. a. O.,-5. 62. 

Manuskript emgegangen am 6. Marz 1913.] 
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Zuginge der Bibliothek im Jahre 1913. 

Fir die Bibliothek sind im Jahre 1913 im Austausch und 

als Geschenke eingegangen: 

A. Zeitschriften.') 

In dieser Liste ist wie bei den Zitaten der Aufsatze die Folge, Reihe 
oder Serie durch eingeklammerte arabische Zahl, (2), der Band bis 30: 
durch rémische Zahl, H, ttber 30 durch halbfette arabische Zahl, 58, 
das Heft durch nicht -eingeklammerte arabische Zahl, 2, bezeichnet. 

Agram (Zagreb). Kroatischer Naturforscher-Verein. Societas. 
historico-naturalis Croatica: Glasnik 0. 

Albany. University of the State of New York. Annual 
Report 0. Bulletin 0. ! 

Amsterdam. Rijksopsporing van Delfstoffen. Jaarverslag 
To: 

Angers. Société d’études scientifiques. Bulletin 0. 
Augsburg. . Naturwissenschaftlicher Verein fir Schwaben und 

Neuburg (a. V.). Berichte 0. 
Austin, The University of Texas. Bulletin Sc. Ser. Nr. 23, 

1912. 

Baltimore. Maryland Geological Survey 0. 
— Report of the Conservation Commission of Maryland 0. 
Bamberg. Naturforschende Gesellschaft 0. 
Basel. Naturforschende Gesellschaft. WVerhandlungen XXIII. 
Bayreuth. Naturwissenschaftliche Gesellschaft 0. 
Belgrad. Geol. Inst. der Kgl. Serbischen Universitat. Annales 0. 
Berkeley. University of California Publications. Bulletin 0. 
— Biennial Report of the President of the University 0. 
Berlin. Ké6nigl. Preu8. Geol. Landesanstalt. Jahrbuch XXX, 

Teil Il, 3: (1909); 33, Tel, tu. 2, uw. Tewehie ue 
(1912). Abhandlungen: Neue Folge, Heft 48 u. 51. 

1) Die Liste enthalt s&amtliche im Austausch eingehenden Zeit- 
schriften, auch diejenigen, von denen die Tauschexemplare im laufenden 
Jahre noch nicht eingegangen sind (mit 0 bezeichnet). 
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JENTZSCH: Beitrage zur Seenkunde, Teil Iu. Il. — 
Heft 55. PoToNnte: Die rezenten Kaustobiolithe und ihre 
Lagerstatten. III. Die Humusbildungen (2. Teil) -und 
die Liptobiolithe. — Heft 68. Berg: Die krystallinen 
Schiefer des é6stlichen Riesengebirges. — Heft 75. GOTHAN: 
Die Oberschlesische Steinkohlenflora. Teil I: Farne und 
farndhnliche Gewiachse. JBeitrage zur geologischen Er- 
forschung der deutschen Schutzgebiete. — Heft 2. RANGE: 
Geologische Ubersichtskarte des deutschen Namalandes. — 
Heft 4. GAGEL: Beitrage zur Geologie vom Kaiser- 
Wilhelmsland. Poronti: Abbildungen und _ Beschrei- 
bungen fossiler Pflanzenreste der paldozoischen und meso- 
zoischen Formationen. Lief. VIII u. IX. Der Bergbau im 
Osten des Konigreichs Preu8en; Festschrift zum XII. Allge- 
meinen Bergmannstag in Breslau 1913. Archiv fir Lager- 
statten-Forschung und Lagerstatten-Karten, — Heft 6. 
DENCKMANN: Neue Beobachtungen itiber die tektonische 
Natur der Siegener Spateisensteingange. — Heft 8. BORN- 
HARDT: Uber die Gangverhdltnisse des Siegerlandes und 
seiner Umgebung. Teil II. 

Berlin. Brandenburgische Provinzialkommission fiir Naturdenk- 

malpflege. Mitteilungen 0. 
—  Ké6nigi. Geol. Landesanstalt und Bergakademie. Katalog 

der Bibliothek. Neuerwerbungen vom 1. IV. 1912 bis 1. LV. 
LOLS: 

— Zeitschrift f. Berg-, Hiitten- u. Salinen- Wesen im preuSischen 
Staate 60, 4, 1912; 61, 1913, H. 1—8; Stat. H.1u. 3. 
Die Verhandlungen und Untersuchungen der PreufSischen 
Seilfahrtkommission. Heft 1 u. 2. 

— Konigl. Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte 
der mathematisch -naturwissenschaftlichen Klasse 1912, 

39—58; 1913, 1—40. 
-— Naturwissenschaftlicher Verein fiir Neuvorpommern und 

Rigen in Greifswald. Mitteilungen 43, 1911. 
— Die Naturwissenschaften. Wochenschrift fiir die Fort- 

schritte der Naturwissenschaft, der Medizin und der 

Technik. Jahrgang I, 1. 
Bern. Schweizerische Naturforschende Gesellschaft. Verhand- 

lungen 95, [ u. II. 
— Geologische Kommission der Schweizerischen Naturfor- 

schenden Gesellschaft. Beitrage zur Geologie der Schweiz. 

NEN 2GX. 2 41-43. 
Bielefeld. Naturwissenschaftlicher Verein Bielefeld und Um- 

gegend. Berichte 0. 
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Bonn. Naturhistorischer Verein der preuSischen Rheinlande und 
Westfalens. Verhandlungen 69, 1913, 1 u. 2. : 

— . Niederrheinische Gesellschaft fir Natur- und Heilkunde. 
Sitzungsberichte 1912, 1 u. 2. 

Bordeaux. Société Linnéenne de Bordeaux. Actes 66 (1912). 
Boston. Society of natural history. Proceedings OI 

— Occasional Papers 0. — Memoirs 0. 

Bremen. Naturwissenschaftlicher Verein. Abhandlungen XXI, 2; 
KOs 

Breslau. Schlesische Gesellschaft fiir vaterlandische Kultur. 
Jahresbericht 0. a 

Brinn. Naturforschender Verein. Verhandlungen 50, 1911. 
— Bericht der meteorolog. Kommission XXVII, 1907. 
— Ergebnisse der phanologischen Beobachtungen aus Mahren 

und Schlesien 0. 
Briissel. Société Belge de géologie, de paléontologie et d’hydro- 

logie. — Nouveaux mémoires 0. — Proces-Verbal XXVI, 
1912; XXVIIJ, 1913, 1—6. —. Memoirs XXYL, 1912, 
1 Os eX VIR TONS at 

— Academie royale des sciences. Bulletin 1912, 8—12; 
1913, 1—8. Annuaire 79, 1913. 

— Societe royale malacologique de Belgique. Annales 0. 
— Musée Royal Whistoire naturelle de Belgique 0. — 
— Musée du Congo Belge. Materiaux pour la Paléontologie 

du Bas-et du Moyen-Congo I, 1; La Faune paleocene de 
Landana. He 

Bucaresti. Institutului Geologic al Romaniei. Anuarul V, 1—a; 
Comptes-Rendus des séances 0. : 

— Academia Romana. Bulletin I, 1—6; II, 1—3. 

Budapest. Ungarische Geologische Gesellschaft:. Foldtany 
Kozlony 42, 1912, 9—12; 48, 1913, 1—3. 

— Kgl. Ungarische Geologische Anstalt. Mitt. a. d. Jahrb. 
DOG 2 = 4 6 i Oe ! 

— — Jahresberichte f. 1910, 1911. 

— — Publikationen 0. 
—  Természet (Nature). Revue hongroise illustrée pour la 

propagation des sciences naturelles 0. 
Budapest. Balaton-Ausschu8 der Ungarischen Geographischen 

Gesellschaft. Resultate der wissenschaftlichen Erforschung 
des Balatonsees. I, Teil 1, Geolog., Petrograph., Mineralog. 
u. Mineralchemischer Anhang. I, Teil 1 u. 2, Anhang. 
Palaontologie der Umgebung des Balatensees tat 
I, Teil 1, Geophysikalischer Anhang. Sektion 1—3. 

Buenos Aires. Museo nacional. Anales XXIII, 1912. 
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Buenos Aires. Minist. de Agricultura-Republica Argentina. 
Anales 0. . 

—  Boletin de la Academia nacional de ciencias en Cordoba 0. 
Bulawayo. Rhodesia scientific Association. Annual Report 0; 

Proceedings 0. 

Caen. Societe Linnéenne de Normandie. Mémoires 0. Bulletin 
(6) 1910/11, 4. : 

Calcutta. Geological survey of India. Memoirs 39, 2; 40, 1; 
41. — Memoirs. Palaeontologia Indica, 0. — Records 
Pete LOS. —,\.Prof.Paper 0: 

Capetown. Cape of Good Hope, department Mines, geolog. 
Commission. Annals South African Museum VII, 5; XII. 
— Annual Report of the geolog. Commission 1911 (1912). 

Cherbourg. Mémoires de la Societé nationale des sciences 
naturelles et mathematiques de Cherbourg 0. 

Chicago. Field Museum of Natural History. Report ser. IV, 3; 
Geol. ser. 1V, 2; Bot. ser. II, 8. 

— John Crerar Library. Annual Report 1912. 
Christiania. Videnskabs Selskab. Férhandlinger 1912. — 

Skrifter 1912. 
— Archiv for Mathematik og Naturvidenskab 0. 
Chur. Naturforschende Gesellschaft des Cantons Graubinden. 

Jahresbericht 54, 1912/13. 
Colmar. Naturhistorische Gesellschaft. Mitteilungen XII, 1913. 
Colorado. Colorado College. General Series 0. — Bulletin 0. 
Danzig. Naturforschende Gesellschaft. Schriften XIII, 2. 
Darmstadt. Verein fir Erdkunde. Notizblatt 1912, IV, 33. 
— Grofh. Hessische Geologische Landesanstalt. Abhand- 

| lungen V, 3; VI, 1. 
Des Moines. lowa Geological Survey. Annual Report XXI, 

1910; wv. 1911. 

Dijon. Academie des Sciences. 
— Memoires 0. 
Dorpat. Naturforscher- Gesellschaft. Sitzungsberichte XXI; 

Schriften XXI. 
Dresden. Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis. Sitzungs- 

berichte u. Abhandlungen 1912, Juli— Dezember; 1913, 
Januar—Juni. Bibliothekskatalog bis 1. I. 1913. 

Dublin. Royal Irish academy. Proceedings XXX, 3, 4/5; 
31, 3, 15,25, 32—34,.45, 48, 50, 55, 61/62; 82, 1/2: 

— Royal Dublin Society Scientific. Proceedings XIII, 1912, 
27—39; XIV, 1—7. — The Economic Proceedings II, 

£912, 5—6. 
— Scientific Transactions 0. 
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Edinburg. Royal physical society. Proceedings XIX, 1912/18, 
ek. 

— Royal society. Transactions 48, 3, 4, 1911/12; 49, 1, 2. 
— Proceedings 32, 1911/12, 5; 88, 1—8. 

— Geological Society. Transaction 0. 
— Geological Survey of Scotland. Memoire. The Oil-Shales 

of the Lothians. 2"¢ Kd. 
Essen. Verein fiir die bergbaulichen Interessen im Ober- 

bergamts- Bezirk Dortmund. Jahresbericht fir 1912. 
Florenz. Biblioteca nazionale centrale. SBollettino delle publi- 

cazioni Italiane 1912, 145—156. — Indice alfabet. 1912. 

Frankfurt a. M. Senckenbergische Gesellschaft. Abhandlungen 
31, 2, 3; 34, 3. — Berichte 48, 1912, 1—4. 

Frankfurt a.O. Naturwissenschaftlicher Verein des Regierungs- 
bezirks Frankfurt a. O. Helios 1913, XXVII. 

Freiberg i.S. Freiberger Geologische Gesellschaft. Jahres- 
bericht VI, 1913. 

Freiburg (Baden). Naturforschende Gesellschaft. Berichte XX, 1. 
Fribourg. Societe Helvetique des Sciences naturelles. Me- 

moires VIII, 1, 1918. — Bulletin XX, 1911/12. 
Genf. Société de physique et d’histoire naturelle. Mémoires 0; 

Compte rendu des séances XXIX, 1912. 
— Société Helvetique des Sciences naturelles 0. 
Gera. Gesellschaft d. Freunde d. Naturwissenschaft. Jahres- 

berichte 0. 

GieBen. Oberhessische Gesellschaft fir Natur- und Heilkunde. 
Medizin. Abt. VII, VIII. Naturw. Abt. V. 

Gérlitz. Naturforschende Gesellschaft. Abhandlungen 0. 
’s Gravenhage. Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor 

Nederland en Kolonien. Verhandelingen. Mijnbouw- 
kundige Serie Stuk I, Geologische Serie Stuk I, III, IV. 

Greifswald. Siehe Berlin. 
— Geographische Gesellschaft. Jahresberichte 0. 
Groningen. Mineralog.-Geolog. Institut der Reichsuniversitat. 

Mitteilungen 0. 
Gistrow. Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. 

Archiv 0. 
Grenoble. Laboratoire de Géologie de la Faculté des sciences 

de l’université. Travaux X, 1. 
Haarlem. Musée Teyler. Archives S. III, vol. I. 
Halifax. Nova Scotian Institute of Science. Proceedings and 

Transactions XII, 4, 1909/10. 
Halle a.d. 8. Kaiserl. Leopold. Karolinische Deutsche Akademie 

der Naturforscher. Abhandlungen 96, 97, 1912. 
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Halle a. d. S. siehe Stuttgart. 
Hamburg. Naturwissenschaftlicher Verein. Verhandlungen, 

3. Folge, XIX, 1911. 
— Abhandlungen XX, 1. 
Hamburg. Bund fir Schulreform. Allgemeiner deutscher Ver- 

band fir Erziehungs- und Unterrichtswesen. Flugschriften. 
1. Aufgaben und Ziele des Bundes. 

Hannover. Naturhistorische Gesellschaft. Jahresberichte 0. 
Hanoi (Tonkin). Service Géologique de l’Indochine Francaise. 

_ Memoires I, '), mit Atlas. 
Heidelberg. Naturhistorisch-medizinischer Verein. Verhand- 

lungen XII, 2, 3. 
Helsingfors. Bulletin Societé de Géographie de Finlande. 

Fennia XXIX, 31, 32. 
— Commission geologique de Finlande. Bulletin 0. 
— Comité de colonisation interieur: I. Population agricole, 

ses rapports avec les autres groupes professionnelles et 
sa composition sociale dans les communes rurales de 
Finlande en 1901 par Hannes Gebhard. 

Hermannstadt. Siebenbirgischer Verein fiir Naturwissenschaft. 
Verhandlungen und Mitteilungen 62, 1912, 1—6. 

Hougthon, Mich. Michigan college of mines. Yearbook 0. 
— Graduates 0. 

Indianapolis. Indiana Academy of Science. Proceedings 0. 
Rock Island, Illinois. Publication 7: 0. 
Jassi. L’Universite. Annales Scientifiques VII, 4, 1912. 

Karlsruhe. Naturwissenschaftlicher Verein. Verhandlungen 
Bey, 19191) 12- 

Kiel. Naturwissenschaftlicher Verein fiir Schleswig- Holstein. 
Schriften XV, 1911, 2.. 

— Verein zur Pflege der Natur- und Landeskunde in Schleswig- 
» Holstein, Hamburg, Liibeck und dem Firstentum Libeck. 

_ Monatsschriften 0. 
Klagenfurt. Naturhistorisches Landesmuseum fiir Karnten. 

Mitteilungen 102, 4—6; 103, 1—3. 
Kénigsberg i. Pr. Physikalisch-6konomische Gesellschaft. 

Schriften 53, 1912. 
Kopenhagen. Meddelelser fra Dansk geologisk forening LV, 

£gT2, 2. 
— Meddelelser om Groénland 41; 42, 2—7; 45, 4—12; 50. 

Oversigt 1876—1912. 
— Danmarks geologiske Underségelse II, 22. 
Khartoum (Anglo-Egyptian Sudan). Geological Survey, Edu- 

cation Department. Bulletin I. 
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Krakau. Akademie der Wissenschaften, mathemat.-natur- 

wissenschaftl. Klasse. Anzeiger 1912, A: 9,10; B: 8—10. 
1913. Av ee lee 

— Katalog literat. Nankowej Polskie} 0. 
La Haye. Societe Hollandaise des sciences exactes et naturelles. 

Archives Néerlandaises 0. 
La Plata. Direccion General de Estadistica de la Provincia 

Buenos Aires. Boletin Mensual XIII, 142—146. 
— Museo de la Plata. Revista XVIII, 1911/12. 
Lausanne. Societe Vaudoise des sciences naturelles. Bulletin 

48, 177179; 49, 180. 
Tawrences Gheaiee of Kansas. Bulletin 0. 
Leipzig. Jahrbuch der Astronomie und Geophysik XXIII, 

1912. Lage 
— Verein fir Erdkunde. Mitteilungen 1912. Wissenschaft- 

liche Veréffentlichungen 0. 
— Der Geologe 0. 
— Deutsche Geologische Gesellschaft und Geologische 

Vereinigung: Berichte tiber die Fortschritte der Geo- 
logie O. 

— Verein der Geographen an der Universitat Leipzig. Mit- 
teilungen I, 1911; Il, 1912. 

Le Puy. Société d’agriculture. Bulletin 0. 
Lille. Societe géologique du Nord. Annales 0. 
— Mémoires 0. 
Lima. Sociedad Geografica de Lima. Boletin 0. 
Lissabon (Lisboa). Commissao do Servicio geologico de Portugal. 

Communicacoes 0. 
— Société Portugaise de Sciences Naturelles. Bulletin 0. 
Liverpool. Geological Society. Proceedings XI, 1910/11, 3. 
London. Geological society. Quarterly Journal 0. — Abstracts 

of the Proceedings 1912/13, 9832—948. — Geological 
Literature 0. 

—. Geological Magazine X, 1913. 
— British Museum (Natural History). A Description Catalogue 

of the Marine Reptiles of Oxford Clay, Part. II. 
— Memoirs of the Geological Survey. England and 

Wales. Records of London Wells 1913; The conceald 
coalfield of Jorkshire and Nottinghamshire. : 

— Memoirs of the Geological Survey. Summary of Progress 
of the Geological Survey of Great Britain and the Museum 
of Practical Geology 1912. 

-—~ Memoirs of the Geological puryey of Great Britain. 
Palaeontology 0. 
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Lund. Universitat. Afdelningen VIII, 1912. 
Lineburg. Naturwissenschaftlicher Verein fir das Firstentum 

Liineburg. Jahreshefte XIX, 1910/13. 
Liittich (Liege). Société géologique. Annale 39, 4; 40, 1 u. 2. 

Annexe au t. 39 u. 40. Beil.: Publ. rel. au Congo-Belge 
et aux Régions voisines. Mémoires 1911/12 

— Société royale des sciences. Mémoires 0. 
Luxemburg. Société des Sciences naturelles. Archives tri- 

mestrielles 0. 

— Socicté des Naturalistes luxembourgeois. Monatsberichte 
Weel Ost. 

Lyon. Académie des sciences belles-lettres et arts. Mémoires 
DIT 1913. 

Madison. Wisconsin Geological and Natural History Survey. 
Bulletin XXV, 8; XXVI, 3. 

— Wisconsin Academy of sciences. Transactions 0. 
Madrid. JInstituto Nacional de Ciencias Fisico- Naturales. 

Trabajos del Museo de Ciencias Naturales. Ser. Geol. 
lero. 

Magdeburg. Museum fiir Natur- und Heimatkunde. Abhand- 
lungen und Berichte 0. 

—  Naturwissenschaftlicher Verein. Jahresberichte u. Abhand- 
lungen 0. 

Mailand (Milano). Societa italiana di scienze naturali. Atti 

Hie si4es 52. 1. 
Manila. The Mineral Resources of the Philippine Islands. 

With a Statement of the Production of Commercial Mineral 
Products during the Year 1911. 

Melbourne. Geological Survey of Victoria. Bulletins XXVIII 
mit Maps and Sections. — Memoirs XI. — Records 0. 

— Annual Report of the Secretary of mines and Water 
Supply 1912. 

== Oval Society of Victoria. Proceedings, N.S. XXV, 2; 
OM 

Mexico. Instituto geologico. Boletin XXIX Atlas u. Text; 
DOGX, Vext.i— Parergones lV, 1: 

— Sociedad Geolégia Mexicana. Boletin VIII, 1. 
Michigan. Academy of Science. Report 0. 
Montevideo. Museo nacional. Annales 0. 
Moskau. Kaiser]. naturforschende Gesellschaft (Société Imperiale 

des naturalistes). Bulletin 1911, 4; 1912. — Nouveaux 
Mémoires 0. 

— Geologische Untersuchungen iber die eg 
statten. Redigiert von Prof. J. SAMOJLOFF, 0. 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 39 
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Munchen. Kgl. Bayerische Akademie der Wissenschaften, 
math.-physik. Klasse. Sitzungsberichte 1912, 2—3; 
1913, 1, 2. \ Reg: 1860-1910. —_ Abhandinngeny ea: 
9—10; XXVI, 1—6; Festrede, Physik und Technik auf 

dem Wege zum absoluten Nullpunkte der Temperatur 
von C. v. LINOE; Beitrage zur Naturgeschichte Ostasiens, 
2, Supple Bdae.. 0. woh. 

— Kgl. Bayr. Oberbergamt. Geognostische Jahreshefte XXV, 
1912 u. S.-A. aus XXV: Berichte tber den Stand der 
geologischen und agrogeologischen Aufnahme in Oberbayern 
und Unterfranken. 

— Deutsches Museum. Satzungen; Denkschrift; Mitglieder- 
verzeichnis bis 1. I. 1910; Verwaltungsbericht 1910/11 
und 1911/12. 

Nantes. Societe des sciences naturelles de l’Ouest de la France. 
Bulletin (3), II, 1—4. 

Neuchatel. Société Neuchateloise des Sciences naturelles. 
Bulletin 89, 11/12. 

New Haven. The American journal of science 34, 204; 35, 

20 Ox AOE Oza oy 
— Connecticut Academy of Arts and Sciences. Memoirs 0. 
New Orleans. Louisiana State Museum. Biennial Reports III 

GEV 1910 bis Sil 1ou2)) 
New York. American museum of natural history. Annual 

report 1912. — Bulletin 31. — Memoirs, N.S. I, 1—4. 
— Library. Academy of sciences. . Annals XXII, 1912, 

161— 337, 339—423. 
New Zealand. Geological Survey Departement of Mines. 

Bulletin 0. 
Novo Alexandria. Annuaire géologique et minéralogique de la 

Russiier XO G9)e eNO Vie ei) ON al 

Nirnberg. Naturhistorische Gesellschaft. Abhandlungen XX, 
mit Beilage. Mitteilungen 1909, 2; 1910, 1 u. 2. 

Offenbach. Verein fir Naturkunde 0. 
Ohio. Geological Survey. Bulletin, 8S. 1V, 14—17. 
Ottawa. Geological and natural history survey. — Proceedings 

and Transactions 1912 (3), 6. 
— Geological Survey Branch Memoir, Nr. 17—E, 33, 35, 37. 

Report West-Territories 0; Summary Report 0. 
Parahyba. Muzeo Commercial do Rio de Janeiro. Mono- 

graphia sobre a Industria da Borracha da Mangabeira e 
da Manicéba no estado da Parahyba do Norte Destinada 
a’ Exposicéo Internacional de New York de 22 de Set. 

dei 1902: 



Paris. Société géologique de France. Bulletin (4), [X, 1909, 
eee ode 9 XT 1911, 3=-9- XI Wore 1226. 

— Société de Géographie. Bulletin .,.La Géographie* XXVI, 
Peo DOV PL, 2. 

— Annales des mines 1913, IV, 1—8, 11. Tables de 
Matieres 1902—1911. 

— Spelunca. Société de Spéléologie. Bulletin et Mémoires 
xe 10. 

— Keole Francaise d’Athenes. Exploration archéologique 
de Delos. Description physique de l’fle de Délos 0. 

Passau. Naturwissenschaftlicher Verein. Jahresberichte 0. 
Perth. Geological Survey. Western Australia. Bulletin 42, 

48, 45—47, 50. 
— Annual Progress Report 1912. 
Philadelphia. Academy of natural science. Proceedings 64, 
Oo Go, 19L3, | 1-2. 

— Journal (2), XV (Jahrhundertfeier), XXVI. 
— American Institute of Mining Engineers. Bulletin 78, 

E913. 
Portland (Maine). Portland Society of natural history. Pro- 

ceedings 0. 
Pozsony. Verein fir Natur- und Heilkunde. Verhandlungen, 

NOW. XX, 1909/10; XXII, 1911; XXIII, 1912. 
Prag. K. bohmische Gesellschaft der Wissenschaften. Sitzungs- 

berichte 1912. — Jahresbericht 1912. 
—  lese- u. Redehalle der Deutschen Studenten. Berichte 64, 

IG) 74 

— Deutscher naturwissenschaftl.-mediz. Verein fir Bohmen 
,lotos’. Zeitschrift 56, 1—10, 1912. 

PreBburg. Verein fir Natur- und MHeilkunde. Verhand- 

lungen 0. 
Pretoria. Union of South Africa. Mines Department. Part IV. 

Geological Survey. Report 1912. 
Regensburg. Naturwissenschaftlicher Verein. Berichte 0. 
Rennes. Société scientifique et médicale de l'Ouest. Bulletin 

POGi oD) 24. 
Rochester. Geological Society of America. Bulletin XXIII, 

AS MORIN. 8, 
— Academie of Science. Proceedings V, 39—58. 
Rom. Academia Reale dei Lincei. Rendiconti dell’ adunanza 

Solenne 1913, I]. — Atti XXI, 2. sem., 10O—12; XXII, 

Isem,, 1—12; 2. sem., 1—9. 

— Comitato R. geologico’d’ Italia. Bollettino 438, 1912, 2—4. 

Memorie V, 2, 1912. 
39” 
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Rom. Societa geologica Italiana. Bollettino 31, 1912, 3—4; 
Re l=. 

— Ufficio geologico. Memorie descrittive della Carta geologica 
d’Italia 0. 

— Internationales Landwirtschaftliches Institut. Internatio- 

nale agrartechnische Rundschau IV, 1—11; Bulletin 
bibliographique hebdomadaire IV, 1—A47. 

Rostock. GroBherz. Mecklenburg. Geolog. Landesanstalt. Mit- 
teilungen XXIII, XXIV. 

San Francisco. California Academy of sciences. Proceedings 
I, 431—446; III, 187—264. 

St. Etienne. Société de Vindustrie minérale. Bulletin (5), 
EL, 225) TL 16s Vo) (11s) Annuaire 1913/14. 

St. Gallen. Naturwissenschaftliche Gesellschaft. Jahrbuch 
1912) 

St. Louis. Academy of science. Transactions XIX, 11; XX, 
1911, 17; XX 1912, 1--45 XX or 

St. Petersburg. Académie Imperiale des sciences. Bulletin 
1912, 17-18: 19135) 1 —Aqd.” sMiemomesmor 

— Russische Kaiserliche Mineralogische Gesellschaft. Ver- 
handlungen 49, 2, 1912. Materialien zur Geologie 0. 

— Société Imper. des naturalistes. Comptes rendus 0. 
— Comité géologique. Mémoires, N. Sér. 62, 1, 2; 72, 74, 

716,°79, 86. Bulletin 315.1912, 3-38: 
— Cabinet geologique de Sa Majesté. Travaux 0. 
— Musée Geéologique Pierre le Grand pres Jl Academie 

Imperiale des Sciences. Travaux VI, 1912, 4—7; VII, 
Gite). 3) 

— Exploration géologiques dans les régions auriferes de la 
Siberie: Lena VI—VIII; Jenisséi X—XII; Amour 
Xl ve 

Sao Paulo. Sociedade Scientifique. Revista 0. 
Sofia. De l’Université de Sofia Annuaire 0. 
South Bethlehem, Pa. Economic Geology VII, 1912, 7—8; 

OUD be. 
Springfield, Illinois. Geological Survey of [Illinois State, 

Bureau of Labor Statistics of Illinois. Biennial Report 

40. Ending sept. 30, 1912. 
— State Museum of Natural History. Report 1912; Geology 

of Sangamon County. 
Stockholm. Konigl. Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar 

A8, 3; 49, 1—10; 50, 1—9. — Arkiv for Zooless sys 
4: VIIL,.1.—— Arkiv for Botanik XI, 4; XI 
XIII, 1. — Arkiv fér Mineralogi och Geologi IV, 4—6; 
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ieee 2. -- Arkiv for Matematik VIL, 1-4; TX, 
i—2. — Kemi usw. 0. — Arsbok 1912, 1913. 

Stockholm. Geolog. foreningen. Férhandlingar 34, 1912, 7; 
. ae eolo, b-—5. 
— les prix Nobel 1911, 1912. 
— Meddelanden fran K. Svenska Vetenskaps Akademiens 

Nobelinstitut II, 3, 4. 

— Aceessions-Katalog 1896—1905, 1912. 

— Sveriges Geol. Undersékning: Afhandlingar och upp- 
satser 0. 

Stuttgart. Verein fiir vaterlandische Naturkunde in Wiirttem- 
berg. Jahresheft 69, 1913. 

— (friher Halle). Zeitschrift fiir die gesamten Naturwissen- 
schaften 84, 1912, 1—6. 

— Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde. Kosmos-Hand- 

weiser 1912 und 5 ordentliche Veréffentlichungen, 1913, 

2 SLE 
—  Deutsch-Siidamerikanisches Institut. Mitteilungen I. 
Sydney. Australian Museum: 

1. Report of the Trustees for the year, ended June 30" 
£942. 

meeeceords: VIlh 42>. 1X 3-4: xX, 1—6. 

— Department of mines. Annual report 1912. 
— Geological Survey of New South Wales (Ressort. v. Depart- 

ment of mines and agriculture): 
1. Memoirs. 

a) Geology | 
b) Palaeontology. | 

2. Mineral Resources 7, 17 mit Maps. 

3. Records: 0. 
Sendai. Tohoku Imperial University. The Science Reports I 

(1), 4—5; (2), 2, 3. 
StraBburg i. E. Kaiserl. Hauptstation fiir Erdbebenforschung, 

Monat]. Ubersicht tiber die seismische Tatigkeit der Erd- 

nade>. LILLE. 9-12. 
Tokyo. Earthquake Investigation Committee. Publications in 

foreign languages 0. — Bulletin V, 2, 3. 

— Imperial university, science college. Journal 32, 8—10; 

33, 1. — Calendar 0. 

— Imperial geological Survey. Memoirs 0. 
Topeka (Kansas). Kansas Academy of sciences. Trans- 

action 0. 
— University Geological Survey of Kansas 0. 
Toronto. Bureau of Mines, Annual report XXI, 1, 2; XXII, 1. 
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Trenton. Geological Survey of New Jersey. Annual Re- 
port 0. 

Taihoku. The Bureau of Productive Industry, Government 
of Formosa II, 1912. (Icones Plantarum Formosanarum, 
nee non et Contributiones ad Floram Formosanam me 
B. HaYATa.) 

Upsala. Geological Institution of the University. Bulletin 0. 
— Arskrift 0. 

Urbana. [Illinois State Geological Survey. Bulletin 0. 
Venezia. Instituto veneto di scienze, lettere e arti. Atti O. 

Memoire 0. Osservazioni Meteorologiche Geodinamiele 0. 
Washington. United States Geological Survey. Bulletin 471, 

HOL— 503, S10, Sls— F115. ens. 532—535, 537. 
— — iMlewioane pins 51, 1 (Text), 2 (plates 
— — Annual Report 38, ended cae 1 oie 
=) Mineral iesounces OM lnnateun 2 

— — Professional Paper, Nr. 71 (Text u. Atlas), 77—80, 
85— A: 

— — Water Supply and Irrigations Papers 259, 281, 283, 
284, 289—294, 296—301, 304, 305, 307, 308, 
D1 Oreow le 313—318. 

ae Sunidneonieca Dion Annual Report 1911, 1912. 
Miscellaneous. Collections. Quart. Issue. 5%, 11, 12; 

59, 19; 60, 4-30; 61, 1-9) 11-14 Ge Goa 
— Contributions to Knowledge (Hodgkinsfund) 0 
—  Opions, rendered by the International Commission on 

Zoological Nomenclature 52—56. 
— U.S. National Museum. Annual Report for the year 

ending June 1912. 
— The National Geographic Magazine, XXIV, 4. (In the 

Wonderland of Peru.) 
Wien. Geologisches und Palaontologisches Institut der Universitat 

Wien. Mitteilungen XXV, 4; XVI, 1, 2. 
— k. k. Geolog. Reichsanstalt. Jahrbuch 62, 3—4, 1912; 

63, 1—2, 1913. Verhandlungen 1912, 11—18: 1913) 

1— 12; — Abbandlungen XVI 4: Xoo 2. 
— k.k. Naturhistorisches Hofmuseum. Annalen XXVI, 3—4, 

DOG oe 
— Geologische Gesellschaft in Wien. Mitteilungen V, 1912, 

BA VE NO Lo li 2. 
—  Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte, 

- Abt. 1; 1912, 121, 8-10; 1913, 122, 1 2 22ae ee eelear 
1912, 121, .7—10;, 1913, 122, 1-45) Abt-alior eee wece 
121, Te OPM eZ on 
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Washington. Erdbebenkommission, Mitteilungen, N.F. 45—46, 
1913. 

— Verein der Geographen der k. k. Universitat. Geograph. 
Jahresbericht aus Osterreich, Jahrg. X. In Verbindung 
mit dem Bericht tiber das 38. Vereinsjahr 1911/12. 

Wiesbaden. Verein fir Naturkunde. Jahrbuch 0. 
Zurich. Naturforschende Gesellschaft. Vierteljahrsschrift 57, 

1A; 58, 1—2. Mitteilungen 1912. 

— Schweizerische Naturforschende Gesellschaft (vorm. allge- 
meine Schweiz.Gesellsch.f.d. gesamten Naturwissenschaften). — 
Neue Denkschriften 47. : 

Boo Binz elwerke. 

Die Liste der neueingegangenen Hinzelwerke und Sonderabdrucke findet 

sich am SchluB der einzelnen Monatsberichte (vgl. Monatsber. 2, 3, 4, 

Dye Own lg Oy 10s EZ). 

C. Karten und Kartentexte. 

Europa. 

Deutsches Reich. 

PreuBen. Geologische Spezialkarte von PreuSen und be- 
nachbarten Bundesstaaten, 1:25000. Herausgegeben 

von der Kgl. PreuS. Geologischen Landesanstalt. Mit 
je- 1 Heft Erlauterungen zu jedem Blatte. 
Lief. 114. Blatt Lehesten, Lobenstein mit Titschen- 

dorf, Hirschberg a. 8. 
- 145. Freiburg i. Schl., Waldenburg, Friedland, 

Schomberg. 
- 153. Salzhemmendorf, Gronau, Ottenstein, Holz- 

minden, Hoxter. 

- 162. Minchen-Gladbach, Wevelinghoven, Titz, 

Grevenbroich, Stommeln. 
- 168. Krummesse, Nusse, Siebeneichen, Schwarzen- 

beck, Hamwarde. 
- 170. Greifenberg i. Pom., Kélpin, Witzmitz, 

Regenwalde, Gr. Borkenhagen. 



Lief. 174. Ringelheim, Salzgitter, Lutter am Baren- 
berge, Goslar, Vienenburg. 

- 179. Schmolz, Kattern, Gro8-Nadlitz, Koberwitz, 

Rothsirben, Ohlau. 
- 180. Langeoog, Spiekeroog, Esens, Karolinensiel, 

Middels, Wittmund. 

- 184. Hinfeld, Fulda, Weyhers, Tann. 

MICHAEL, R.: Ubersichtskarte der Besitzverhaltnisse im 
Oberschlesischen Steinkohlenrevier und den Nachbar- 
gebieten. Herausgegeben vom Oberschlesischen Berg- 
und Hittenmannischen Verein. Mab8stab 1: 200000. 

Wirttemberg. Statistisches Landesamt (REGELMANN). 
Geologische Ubersichtskarte von Wirttemberg und 
Baden, dem Elsa8, der Pfalz und den weiterhin an- 

grenzenden Gebieten, mit Hrlauterungen. 

Osterreich. 

k. k. Geologische Reichsanstalt in Wien. Geologische 
Karte, Miiref. lil. S375 000: 

Josefstadt-Nachod, Zone 4, Kol. XIV, NW-Gruppe, 

Nr 
Achenkirchen, Zone 15, Kol. V, SW-Gruppe, Nr. 29a, 
Zirl-Nassereit, Zone 16, Kol. 1V, SW-Gruppe, Nr. 28, 
Innsbruck-Achensee, Zone 16, Kol. V, SW- Gruppe, 

Nr. 29: 
Glurns-Ortler, Zone 19, Kol. III, SW-Gruppe, Nr. 66, 

und Erlauterungen zu den Blattern Glurns und Ortler, 
Lussin, Piccolo und Puntaloni, Josefstadt und Nachod 
sowie zur geologischen Detailkarte von Sid-Dalmatien, 

Blatt Spizza. 

Schweiz. 

Geolog. Kommission. 
Erlauterungen zur geologischen Karte von Zofingen (Nr. 12) 

und des Gebietes Roggen-Born-Boowald (Nr. 13): 
Spezialkarte Nr. 67. Gebiet Roggen-Born-Boo- 

wald, Oensingen- Aarburg- St. Urban. | 
Spezialkarte Nr. 69. Simmenthal et Diemtigthal. 

RuBland. 

Comité Geéologique. 
Carte géologique détaillée du basin houiller du Doneeed 

feuille VII—27, avec texte descriptif. 1:42000. 

Region anthracene de Doljansk. 
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Carte géologique de la région auriftre d’Jénisséi, Des- 
cription des feuilles z—8 et z—8 (Stalnow), i—7, 
ie) =). 

Amerika. 

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. 

U. St. Geological Survey. 
Topographic Maps Issued January—June, 1912. 

Base map of North America, 28 by 38; Beverly, 
Wash.; Blackfoot, Mont.; Biggs, Cal.; Butte City, 
Cal.; Caldwell, Ohio; Cambridge, Ohio; Canal Dover, 

Ohio; Clear Creek, Cal.; Creede and vicinity, Colo; 
Cut Bank, Mont.; Delhi, N. Y.; Dry Creek, Cal.; 

Gallatin, Wyo.; Gilbert, W. Va.-Va.-Ky.; Gridley, 
Cal Hammond, N. ¥.: Hartwick, N. Y.; Honcut, 

Cal.; Ivanpah, Cal.-Nev.; Jefferson County, Ky.; 
Kezar Falls, Me.-N. H.; Knoxville, Iowa; Kosmos- 

dale, Ky.-Ind.; Landlow, Cal.; Laurelville, Ohio; 

Livermore, Me.; McKeever, N. Y.; McKittrick, Cal.; 

Mason, Mich.; Meridian, Cal.; Miami Copper Belt, 

Ariz.; Milledgeville, Ga.; Mount Goddard, Cal.; 
Mount Guyot, Tenn.-N.C.; Mullens, W.Va.; Muskin- 
gum County, Ohio; Nelson, Cal.; New Athens, II1.; 

New Berlin, N. Y.; Newhard, Cal.; Ontario Beach, 

N. Y.; Pineville, W.Va.; Pocahontas special, W. Va- 

Va.; Quarryville, Pa.; Randsburg, Cal.; Ray and 

vieinity, Ariz.; Rochester, N. Y.; Rochester special, 

N.Y.; Rolla, Mo.; Sanborn Slough, Cal.; Thibedeau 
Lake, Mont.; Tisdale Weir, Cal.; Welch, W. Va.; 

Yellowstone National Park, Wyo. 

Topographic Maps Issued July 1, 1912 — March 31, 
1913 

Ashton Bridge, La.; Aurora, Mo.; Bald Knob, 

W. Va.; Boston sheet (North K 19) of International 
Map of the World; Buckholts, Tex.; Buena Vista 
Lake, Cal.; Canton, Ill.; Carrollton, Ohio; Castle 

Rock, Colo.; Chelsea, Mont.; Chico Landing, Cal.; 
Chokio, Minn.; Coalinga, Cal.; Columbus, Ohio; 
Crossville, Tenn.; Courtney, Tex.; Durham, Cal.;- 
Flagstaff, Ariz; Hagerstown, Md.-Pa.; Halsey, Oreg.; 
Hay Creek, Mont.; Hilliards, Pa.; Holden, W. Va.; 
Hollywood, Miss.; Hot Springs and vicinity, Ark.; 
Kauai, Hawai; Lake Cormorant, Miss-Tenn.; Lansing, 
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Mich.; Lula, Miss.; MeCalls Ferry, Pa.-Md.; Magda- 
lena district, N.Mex.; Mariposa, Cal.; Marysville 
Buttes, Cal.; Matewan-Williamson, W.Va.; Milan, 

Tli.-Iowa; Millikin, La.; Missoula, Mont.-Idaho; 

Mogollon, N. Mex.; Moon Lake, Miss.; Morris, Minn.; 

Moses Lake, Wash.; Naugatuck, W.Va.; Nord, Cal.; 
Nortonville, Ky.; Oak Hill, Ohio; Palermo, Cal.; 
Pella, Iowa; Pennington, Cal.; Petrified Forest, 
Ariz.; Poplar, Mont.; Point Lookout, Md.-Va.; 

Randolph, Utah-Wyo.; Roekwail, Tex.; Roosevelt, 

Ariz.; Salinas, Cal.; Smoke Creek, Mont.; Wendell, 
Minn.; Williamsport, Md.-W. Va.-Pa.; Zurich, Mont. 

Geologic Atlas. 
a) Folio Nr. 183: Slano-Burnet, Texas. 
b) = - 184: Kenova, Kentucky-West, Vir- 

ginia-Ohio. 
c) -  - 186: Apishapa, Colorado. 

Afrika. 

Natal. 

Mines Department of Natal. 
Geological Map of Natal. 

Union of South-Africa. 

Mines Dep. Geological Survey: Sheet 11— Lydenburg. 
Portions of Middelburg and Lydenburg Districts with 
Explanation. 

Asien. 

Japan. 

Imperial Geological Survey of Japan, Tokyo. 
Topographical Map. Division II u. IV. 

Geologische Karten: 
Zone 10, Kol. X, Kiso, 

- 19, - XIV, Ichinohe, 

- 20, - IX, Kanazawa, 

- 20, - XIV, Shichinohe 
mit Erlauterungen. 

Topographische Karten: 
Zone 4, Kol. Il, Nagasaki, 

- 5. = al earado; 

=o OM. a hsurusa: 
=P OSG ea NSO: 
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Indochine Frangaise. 

Service Geologique. 
Carte géologique du Yunnan Oriental, Feuiiles de Tong- 

Tchouan (1), Yunnan-Fou (2) u. Mong-Tseu (3). 
1: 200 000. 

Australien. 

Victoria. 

Department of Mines, Victoria. Geol. Survey. Geological 
Map of Victoria, showing the areas over which auri- 

ferous reefs outcrop at the surface. 
Counties of Gladstone and Talbot. 
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Deutsche Geologische Gesellschaft. 
Januar 1914. *) 

Vorstand 

Vorsitzender: Herr Wahnschaffe.**) 

| , Bornhardt, 
Stellvertretende Vorsitzende 

| [> Kaige 

one Barta. 

Soe a Eee 
Schriftfiihrer - 

| » Jsanensehe 

»  Weissermel. 

Schatzmeister », Michael. 

Archivar » schneider. 

Beirat 

Die Herren Frech-Breslau, Fricke-Bremen, Madsen- 
Kopenhagen, Oebbecke- Minchen, Rothpletz- Minchen, 
Salomon- Heidelberg. 

Verzeichnis der Mitglieder. 
Die beigedruckten Zahlen geben das Jahr der Aufnahme an. 

Aachen, Geologische Sammlung. der Kgl. Technischen Hochschule, 
LOOK. 

Aachen, Studiengesellschaft zur Untersuchung -von Erzvorkommen, 

1912. Aachen, Hochstr. 11/15. 

Abendanon, KE. C., Bergingenieur, 1907. Noordeinde 86, 
Haag (Holland). 

“) bedeutet Teilnahme an der Hauptversammlung in Freiburg 
rt Oilase 
**) + am 20. Januar 1914. 
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Ahlburg, Joh., Dr., Kgl. Geologe, 1904. Berlin N 4, Inva- 
lidenstr. 44. 

Albert, Robert, Dr., Professor an der Forstakademie, 1902. 
Eberswalde. 

Albrecht, Emil, Dipl.-Ingenieur und Generaldirektor, 1900. 
Hannover. 

Allorge, M. Marcel, 1908. Louviers, Normandie (France). 
Altona (Elbe), Stddtisches Musewm, 1910. Altona (Elbe). 
von Ammon, Ludwig, Dr., Professor, Oberbergrat, 1873. 

Munchen, Ludwigstr. 16. ; 

Andrée, Karl, Dr., Privatdozent, 1902. Marburg (Hessen), 
Orleans Str. 11 part. 

Arlt, Geh. Bergrat, 1866. Berlin-Schéneberg, Innsbrucker 
StraBe 56. 

Arlt, Hans, Dr., Bergassessor, 1911. Munchen, Herzog- 

parkstr. 2. 

Arndt, Heinrich, stud. geol., 1909. Minchen, Himmelreich- 
straBe 3. 

von Arthaber, G., Dr., Professor, 1892. Wien IX, Ferstel- 
gasse 3. 

A®mann, Paul, Dr., Kgl. Geologe, 1907. Berlin N 4, Inva- 
lidenstr. 44. 

Athenstadt, Professor, Dr., Oberlehrer, 1912. Duisburg, 
Célner StraBe 16. 

Aulich, Dr., Professor an der Kgl. Maschinenbau- und 
. Hiuttenschule, 1907. Duisburg, Prinz-Albrecht-Str. 33. 

Balthazar, Jean, 1907. Bonn, Koblenzer Str. 99. 
Bamberg, Paul, Fabrikbesitzer, 1902. Wannsee b. Berlin, 

Kleine SeestraBe 12. 
Barrois, Charles, Dr., Professor, 1877. Lille, rue Pascal 41. 
Barsch, Dr., Kgl. Geologe, 1908. Berlin N 4, Invaldenstr. 44. 
Bartling, R., Dr., Kgl. Geologe, Privatdozent, 1903. Berlin 

_N 4, Invalidenstr. 44. ° 
Basedow, Herb., Dr., Chief Medical Inspector and Chief 

Protector of Aborigines, 1908. Kent-Town, Adelaide, 

Sid-Australien. 
Baumann, L., Dipl.-Bergingenieur, 1908. Transvgal, Rand- 

fontem, c/o. J) H. Baumann, Hsq., P.O. Box, 2. 
Baumgartel, Bruno, Dr., Privatdozent an der Kgl. Berg- 

akademie, 1910. Clausthal (Harz). 
Baumhauer, H., Dr., Professor, 1879. Freiburg (Schweiz). 
Beck, Carl, Dr., 1898. Stuttgart, Wagenburgstr. 10. 
Beck, Richard, Dr., Professor, Oberbergrat, 1884. Frei- 

berg i.S., Mei8ner Ring 10. 
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Becker, A., Lehrer am Realprogymnasium, 1912. Sta8furt. 
Becker, Ernst, Dr., Geologe, 1903. Peking, Universitat. 
Behlen, H., Kgl. Forstmeister, 1908. Kiel, Knooper Weg 37. 
Behr, Johannes, Dr., Bezirksgeologe, 1901. Berlin N 4, 

Invalidenstr. 44. 

“Behr, Fritz M., cand. geol., 1913. Bonn, Poppelsdorfer 
Allee 61. 

Behrend, Fritz, Dr., Assistent an derKgl. Bergakademie, 1913. 
Berlin N 4, Invalidenstr. 44. 

Belowsky, Max, Dr., Professor, Privatdozent, Kustos am 
Min.- Petrogr. Institut, 1896. Berlin N 4, Invalidenstr. 43. 

Benecke, E. W., Dr., Professor, 1866. Stra8burg i. Els., 
Goethestr. 43. 

Berendt, G., Dr., Professor, Geh. Bergrat, Landesgeologe 
a. D., 1861. Friedenau, Kaiserallee 120. 

Berg, Georg, Dr., Kgl. Geologe, 1903. Berlin N 4, Inva- 
hidenstr. 44. 

Bergeat, Alfred, Dr., Professor, 1893. Konigsbergi. Pr. XIII., 
Oberteichufer 12. 

Bergmann, W., Bergwerksdirektor, 1904. Ilseder Hiitte 
b. Peine. 

Bergt, Walter, Dr., Professor, Direktor des Museums fir 

Vulkanologie und Landerkunde (Stibelstiftung) im Grassi- 
Museum, Privatdozent fiir Mineralogie und Petrographie 
an der Universitat, 1894. Leipzig-Eutritzsch, Grafestr. 34. 

Berlin, Bibliothek der Kgl. Technischen Hochschule, 1909. Char- 
lottenburg. 

Berlin, Geologisch-mineralogisches Institut der Kgl. Landwirtschafil. 
Hochschule, 1913. Berlin N 4, Invalidenstr. 42. 

Berlin, Geologisch- Paldontologisches Institut und Museum der Uni- 
versitat, 1911. Berlin N 4, Invalidenstr. 43. 

Berlin, Puaionhoae Sammlung der Kgl Bergakademie, 1913. Berlin 

N 4, Invalidenstr. 44. 
Berlin, Hanababiioviel des Geologischen Landesmuseums, 1912. 

Berlin N 4, Invalidenstr, 44. * 
Berlin, Verein der Studierenden der Geographie an der Universitat 

Bern 1912. Berlin NW 7, Geographisches Institut der 
Un eae Georgenstr. 34/36. 

Beyer, Schulrat, Professor, Dr., 1911. Dresden 27, Kantstr. 2. 

Beyschlag, Franz, Dr., Professor, Geh. Bergrat, Direktor 
der Kgl. Preu8. Geol. Landesanstalt, 1883. Berlin N 4, 
Invalidenstr. 44. 

Biereye, Professor, 1907. Gro8-Lichterfelde, Haupt- 
Kadettenanstalt, Lehrerhaus. 
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von Bismarck, 1898. Vierhof bei Gro8-Sabow. 
Blaas, Jos., Dr., Professor, 1884. Innsbruck, Gutenbergstr. 3. 

Blanckenhorn, Max, Dr., Professor, Mitarbeiter der Geol. 

Survey of Egypt und der Kgl. PreuB. Geol. Landesanstalt, 
1881. Marburg i. Hess., Wilhelmsplatz. 

Bochum i. W., Westfalische Berggewerkschaftskasse, 1905. 

Bode, Arnold, Dr., Professor a. d. Kgl. Bergakademie, 1902. 
Clausthal (Harz). 

Boden, Karl, Dr., Geologe, Assistent am Geolog.-Palaontol. 

Institut der Universitat, 1907. Minchen, Geolog. Institut 

der Universitat, Neuhauser Str. 51. 

_Béhm, Joh., Dr., Professor, Kustos an der Kgl. Geol. Landes- 

anstalt, 1881. Berlin N 4, Invalidenstr. 44. 

* Bohndel, stud. geol., 1912. Freiburg i. B., Vogesenstr. 21, IY. 
Bonn, Geologisch- Palaontologisches Institut und Museum der Uni- 

versitat, 1907. Bonn, NufBallee. 

* Born, Axel, Dr., Assistent am Senkenbergischen Museum, 

Frankfurt a. M., Viktoria-Allee. 

yon dem Borne, Dr., Professor, 1888. Krietern (Kreis 
Breslau), Kénigl. Erdwarte. 

Bornhardt, Geh. Oberbergrat, 1894. Charlottenburg, Dern- 

burgstr. 49. 
Borth, Deutsche Solvaywerke, Aktien-Gesellschaft, Abteilung Borth, 

1910. Borth, Post Biiderich, Kreis Mars. 

Botzong, Carl, Dr., 1907. Heidelberg-Handschuhsheim, 

Bergstr. 107. 
Branca, Wilhelm, Dr., Professor, Geh. Bergrat, 1876. 

Berlin N 4, Invalidenstr. 43. 

Brandes, H., Rentner, 1889. Hoheneggelsen N. 231 (Prov. 
: Hannover). 
_ *Brandes, Theodor, Dr., Assistent am Geologisch-Palaonto- 

é logischen Institut der Universitat, 1912. Leipzig, Talstr.35. 

' Brauns, Reinhard, Dr., Professor, Geh. Bergrat, 1885. 

a Bonn, Endenicher Allee 32. 
Bravo, José J., Professor, Direktor del Cuerpo de Ingenieros 

de Minas, 1908. Lima (Peru), Apartado No. 889. 
Breslau, Deutscher Markscheiderverein, 1912. Breslau VIII, 

Goethestr. 69. 
Breslau, Geologisches Institut der Universitat, 1910. . 

Briquet, Abel, Avocat a la cour d’appel, 1914. Douai 
(Nord), 44 rue Jean de Bologne. 

Broili, Ferdinand, Dr., a. 0. Professor, Konservator an der 

Paldontolog. Staatssammlung, 1899. Minchen, Alte 
Akademie, Neuhauser Strafe 51. 
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Bruhns, W., Dr., Professor, 1888. Clausthal (Harz), Kel. 
Bergakademie. 

Brunn, Lehrkanzel fur Geologie und Mineralogie a. d.k. k. Deutschen 

Technischen Hochschule, 1909. 

von Bubnoff, Serge, Dr., 1909. St. Petersburg, Galernaja 25, 
Quart. 10. 

Bucher, Walter, 4 1910. Cincinnati, Ohio, 2624 Eden 
Avenue. 

Bucking, Hugo, Dr., Professor, Direktor der Geol. Landes- 
anstalt, 1873. StraSburg i. Els., Lessingstr. 7. 

Budapest, Ungarisches Nationalmuseum, Mineralogische Abteilung, 

1912. Budapest XVIII, Nationalmuseum, Asvanytar (Mine- 
ralogische Abteil.) 

Buldirski, Boris, cand. geol., 1913. Tibingen. 
Burre, O., Dr., 1910. Detmold, Neue Leopoldstr. 14. 

Busz, K., Dr., Professor, 1904. Miumnsteri. W., Heerdestr. 16. 
Buxtorf, August, Dr., Privatdozent, 1907. Basel, Minster- 

platz 6. 
Cahn, Gustav, Bergwerksbesitzer, 1912. Triest. 

Canaval, Richard, Dr., k. k. Berghauptmann und Hofrat, 

1890. Klagenfurt, Ruprechtstr. 8. 
Capellini, Giovanni, Professor, Senator, 1884. Bologna. 
Carthaues > Kmal. Dros 2190: Halensee, Schweidnitzer 

Str. 1. 
Chewings, Charles, Dr., 1896. Hawthorn, William-Street, 

South Australia. > 
Clark, William Bullock, Dr., Professor, State Geologist fur 

Maryland, 1885. Baltimore, John Hopkins University. 
Clarke, John Mason, Dr., Professor, State Geologist and 

Paleontologist, Director New York State Museum, 1886. 
Albany (New York), State Hall. 

Clausnitzer, Otto, Bergassessor,1913. Berlin N4, Invaliden- 

straBe 44. 
Clausthal, Kgl. Oberbergamt, 1869. 

Cloos, Hans, Dr., 1909. Bonn, Haydnstr. 6. 
Cothen, Stddtisches Friedrichs-Polytechnikum, 1908. 
Cramer, Rudolf, Dr., Kgl. Geologe, 1906. Berlin N 4, 

Invalidenstr. 44. 
Crecelius, Th., Lehrer, 1909. Lonsheim bei Alzey (Rhein- 

hessen). | 
Cronacher, R., Dr. phil., Dipl.-Ingenieur, 1908. Berlin 

NO 18, Virchowstr. 7. 
Crook, Alja Robinson, Dr., Curator, State Museum of Na- 

tural History, 1897. Springfield, Ill., U. St. A. 
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Dahms, Albert, Bergassessor, 1909. Hannover, Wohler- 
straBe 29 I. 

Dammer, Bruno, Dr., Kgl. Bezirksgeologe, 1902. Berlin N 4, 
Invalidenstr. 44. 

Dannenberg, Artur, Dr., Professor, 1894. Aachen, Techn. 
Hochschule. - 

Dantz, C., Dr., Bergwerksdirektor .a. D., 1892. Berlin 
NW 23, Handelstr. 1. 

Wane He Dr Professor, 1901. Rochlitz 1.8. 
Darton, N. H., Geologist U.S. Geological Survey, 1904. 

Washington, D.C. 
_Dathe, Ernst, Dr., Geh. Bergrat, Kgl. Landesgeologe a. D., 
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1874. Berlin W 35, Steglitzer Str. 7. 
Deecke, Wilhelm, Dr., Professor, Direktor der GroSherzogl. 

Badischen Geol. Landesanstalt, 1885. Freiburg i. Br., 
Erwinstr. 37. 

Dela Croix, Charlies, 1911. Berlin-Lichterfelde, Bellevue 29. 
Delhaes, W., Dr., 1907. Hannover, Scharnhorststr. 17 I. 
Dekkteskamp, Ro Dr; 1905. . Frankfurt a. M., Konig- 

straBe 63. 
Denckmann, August, Dr., Professor, Kgl. Landesgeologe, 

Dozent an der Bergakademie, 1884. Berlin N 4, Inva- 
hidenstr. 44. 

* Deninger, Karl, Dr., 1902. Freiburg i. Br., Hebelstr. 40. 

Geologisches Institut. 
De Stefani, Carlo, Dr., Professor, Direktor der geologisch- 

palaontologischen Sammlungen, 1898. Florenz. 
Dienemann, Dr., Assistent am Geologischen Institut der 

Universitat, 1913. Marburg (Lahn). 
Dienst, Paul, Dr., Assistent an der Kgl. Geol. Landesanstalt, 

1904. Berlin N 4, Invalidenstr. 44. 

Dietrich, W., Dr., Assistent am Geol.-Palaont. Institut u. 
Museum, 1911. Berlin N 4, Invalidenstr. 43. 

Dietz, C., Bergwerksdirektor, 1908. Kaliwerk Kinigkeit, 

Khmen bei Fallersleben. 
Dietz, Eugen, Bergassessor, Dr., 1905. LEisleben, Griine 

Gasse 1. 
Dittmann, Kurt Emil, Dr., Dipl.-Ingenieur, 1911. Essen 

(Ruhr), Dreilindenstr. 63 I. 
de Dorlodot, Henry, Abbé, Professor an der Université 

catholique, 1902. Lowen in Belgien, 44 rue de 

Beriot. 
Dortmund, Naturwissenschaftl. Verein, 1913. Dortmund, Mar- 

kische Str. 60. 

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1913. 40 
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Drevermann, Fritz, Dr., Kustos am Senckenbergischen 
Museum, 1899. Frankfurt a. M.-Preungesheim, Parseval- 
straBe 10. 

Du Bois, Georg C., Dr., Direktor der Deutschen Gold- u 
Silberscheideanstalt, 1899. Frankfurt a. M., Weiffrauen- 

straBe 7. 

Duft, Bergrat, 1911. Berlin W 8, Unter den Linden 31 III. 
Dyhrenfurth, Ginther, Dr., 1908. Breslau XII, SchloB 

Carlowitz. 

Ebeling, Bergrat, 1894. Hannover, Tiergartenstr. 42. 

von Eck, Dr., Professor, 1861. Stuttgart, Wei8enburg- 
straBbe 4B IT. 

Eck, Otto, Dr., 1908. Berlin NW 21, Bundesratsufer 9. 
Eller, Albert, Dr., Dipl.-Ingenieur, Direktor der West- 

Sesots Bohrgesellschaft, 1908. Danzig. 
von Elterlein, Adolf, Dr., Unterstaatssekretar a. D., 1898. 

Walsrode ain Kirchstr. 6. 
Emerson, Benjamin, Professor der Geologie an den Amherst 

and Smith Colleges, 1868. Amherst (Massach.), N.-A. 
Endri8, Karl, Dr., Professor an der Kgl. Technischen Hoch- 

schule, 1887. Stuttgart, Neue Weinsteige 75. 
Enke, Alfred, Dr. med. h. c., Kommerzienrat, 1913. Stutt- 

6 

gart, Hasenbergsteige 3. 
Erdmannsdorffer, O. H., Dr., Professor, 1900. Hannover, 

Techn. Hochschule, Geolog. Institut. 
Ermisch, Karl, Bergwerksdirektor bei Friedrichshall und 

Sarstedt A.-G., 1908. . Kaliwerk Friedrichshali bei 

Sehnde (Hannover). 
Ernst, Gustav, Kgl. Bergrat, 1909. Halberstadt, Seydlitz- 

straBe 13 B. 
Esch, Ernst, Dr., 1893. Darmstadt, Roquetteweg 37. 
Essen (Ruhr), Bibliothek des Vereins fir die bergbaulichen Inter- 

essen, 1907. Essen (Ruhr). 
Ewald, Rud., Dr., 1910. Kénigsberg (Pr.), Geol. Institut 

der Universitat. 
Felix, Johannes, Dr., Professor, 1882. Leipzig, Gellert- 

straBe 3. 
Fels, Gustav, Dr., 1902. Wien VI, Késtlergasse 6. 
Felsch, Joh., Dr., 1908. p.A. Professor Meier, Casilla 1559, 

Santiago de Chile (Sid-Amerika). 
Fenten, José, Dr., Staatsgeologe, 1906. Buenos Aires, 

Casilla Correo 1568. 
Finckh, Ludwig, Dr., Kgl. Bezirksgeologe, Privatdozent, 

1900. Berlin N 4, Invalidenstr. 44. 
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Fischer, H., Geh. Bergrat, 1906. Dresden. 
Fischer, Dr., Stabsarzt a. D., 1909. Veste Koburg. 

* Fischer, Ernst, Dr., 1911. Halle a.S., Geologisches Institut 
der Universitat. 

Flegel, Dr., Bergassessor, 1913. Berlin N 4, Invaliden- 

straBe 44. 

* Fliegel, Gotthard, Dr., Kgl. Bezirksgeologe, 1898. Berlin- 
Wilmersdorf, Gieselerstr. 22 

Fraas, Eberhard, Dr., Professor, 1890. Stuttgart, Stitzen- 

burgstr. 2. 
Francke, M., Bergassessor a. D., Bergwerksdirektor, 1912. 

1 London Wall Buildings, London E. C. 
Frank, Julius, Bergwerks- und Hiittenbesitzer, 1909. Adolfs- 

hitte bei Dillenburg. 
* Franke, A., Lyceallehrer, 1910. Dortmund, Junggesellen- 

straBe 18. 

o¥ranke, G., Beofeesnr Geh. Bergrat, 1894. Berlin N 4, 

Invalidenstr. 44. 

Franke, Dr., Professor, 1895. Schleusingen. 
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mund, Knappenberger Str. 108. 
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juschi (Gouv. Kasan), RuBland. 
Freudenberg, Wilh., Dr., Privatdozent, 1907. Gdttingen, 

Baurat GerberstraBe 19. 
Freystedt, Landesbauinspektor, Regierungsbaumeister a. D., 

1908. Posen O1, Konigsplatz 6 IIT. 
Fricke, K., Dr., Professor, 1875. Bremen, Mathildenstr. 25. 

Friederichsen, Max, Dr., Professor, 1903. Greifswald, 

Moltkestr. 4. 
Baron von Friesen, Kammerherr, Exzellenz, 1883. Karls- 

ruhe (Baden), Jahnstr. 20. 
Fuchs, Alex., Dr., Bezirksgeologe, 1902. Berlin N 4, In- 

validenstr. 44. 
Fuchs, Hubert, Bergrat, 1910. Dresden-Radebeul, Kaiser- 

Friedrich-Allee 19. 
Fulda, Ernst, Bergassessor, 1911. LEisleben, Hessestr. 23. 

Gabert, Carl, Dr., Geologe, Montangeologisches Bureau, 1907. 
Leipzig, Inselstr. 2. 
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* Gagel, Curt, Dr., Professor, Kgl. Landesgeologe, Dozent an 
der Bergakademie, 1890. Berlin N 4, Invalidenstr. 44. 

Gartner, Dr., Direktor der Wenzeslausgrube, 1904. Lud- 
wigsdorf, Kreis Neurode. 

Geinitz, Eugen, Dr., Professor, Geh. Hofrat, 1877. Rostock. 
Geisenheimer, Dr., Bergassessor, 1904. Kattowitz. 
Gerth, Heinrich, Dr., Privatdozent, 1907. Bonn, Geolog. 

Institut, Nufallee. 
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Gléckner, Friedr., Dr., 1909. Berlin N 4, Invalidenstr. 44. 
Gorjanovic-Kramberger, Karl, Dr., Hofrat, Professor 

‘ und Président der geologischen Kommission der Ké6nig- 
reiche Kroatien-Slavonien, Direktor des Geologischen 
Nationalmuseums, 1898. Agram (Zagreb), Kroatien. 

Goslar, Naturwissenschaftlicher Verein, 1904. 

Gosselet, Jules, Professor, 1862. Lille, rue d’Antin 18. 
GoBner, B., Dr., Privatdozent, 1911. Miinchen, Neuhauser 
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straBe 44. 

Gottingen, Geologisches Institut der Universitat, 1905. 
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Haupt, O., Dr., Kustos an der geol.-mineralogischen Ab- 

teilung des GroSherzogl. Landesmuseums, 1907. Darm- 
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Fig. 

Erklarung zu Tafel XII. 

. Lytoceras salebrosum Pomp.; StraBe Silvan—Murtede. (Mittlerer 
Lias.) §. 532. 

. Amaltheus Renzi Metster; siidlich Ventoza, an der Strabe 

Antes—Ventoza. (Mittlerer Lias.) S. 548. 

Hildoceras bifrons Bruce. var. lusitanica Metster; Marmeleira; 

(Oberlias.) S. 548. 

. Hildoceras bifrons Brug var. angustisiphonata Prinz; nord- 

dstlich von Enxofaes. (Oberlias.) S. 548. 

. Hildoceras Levisoni Smmps.; westlich der Kirche von Escapaes. 

(Oberlias.) S. 549. 

. LMildoceras Mercati Haver var. guadrata Have emend. Mersrer 

zwischen den Windmihlen von Silvan und Enxofaes. 

(Oberlias.) §S. 550. 

. Liparocegas Bechei Sowrersy; §. Pedro de Muel bei Cintra 

(Mittlerer Lias). S. 535, (Geolog. Museum zu Breslau.) 

Samtliche Originale mit Ausnahme des Liparoceras Bechei Sow. 
(Museum Breslau) befinden sich in der Privatsammlung von Herrn 

C. Renz; die Figuren entsprechen der natiirlichen Grésse der Sticke. 
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Erklarung zu Tafel XIII. 

Fig. 1. Hildoceras (Fuciniceras) pectinatum Menxecu.; nordéstlich yon 

Silvan. (Oberlias.) S. 560. 

Fig. 2. Hildoceras (Fuciniccras) Meneghinianum Haas (= Hildoceras 

ruthenense Ruyy.); nérdlich Enxofaes. (Oberlias.) S. 561. 

Fig 3. Hildoceras Saemanni Dumorr. var. compressa MrtsteR; an der 

Strabe Murtede-Pedrulha. (Oberlias.) §S. 553. 

Fig. 4. Hildoceras boreale Srezacn mit Serpula plicatilis Mbnsrer; 

zwischen den Windmihlen von Silvan und Enxofaes. 

(Oberlias.) §S. 555. 

Fig. 5. Hildoceras cornacaldense Tavscu; nérdl. Enxofaes, (Oberlias.) S.556. 

6. Hildoceras (Aricticeras) retrorsicosta Orret; WSW von Vimeira. 

(Oberlias.) S. 557. 

Fig. 7. Hildoceras Saemannt Domortimr; zwischen den Windmihlen 

von Silvan und Enxofaes. (Oberlias.) 5. 552. 

Fig. 8. Amaltheus (Pleuroceras) aff. spinatus Bruc.; nérdlich Enxofaes 

(Oberlias.) 8S. 540. 

Fig. 9. Coeloceras commune Sowerby; nordlich Enxofaes. (Oberlias.) 5.583. 

Simtliche Originale befinden sich in der Privatsammlung von Herrn 

C. Renz; die Figuren entsprechen der natiirlichen Grésse der Sticke. 
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Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W. 
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Erklirung zu Tafel XIV. 

Fig. 1, la. Hildoceras (Fuciniceras) costicillatum Fuctnt emend. Metster: 

an der StraSe Silvan—Murtede. (Oberlias.) S. 562. 

Fig. 2. Harpoceras fallaciosum Bayur var. Cotteswoldiae Buckman; 

zwischen den Windmihlen von Silvan und KEnxofaes. 

(Oberlias.) S. 566. : 

Fig. 3. Harpoceras fallaciosum Bayie var. Miillerei Denckmany; 

an der Strabe Silvan—Murtede. (Oberlias.) S. 567. 

Fig. 4. Harpoceras aalense ZimreN; an der Strafe Murtede—Pedrulha. 

(Oberlias.) S. 568. 

Fig. 5. Harpoceras subcomptum Branca; zwischen den Windmiihlen 

von Silvan und Enxofaes. (Oberlias.) S. 570. 

Simtliche Originale befindeu sich in der Privatsammlung von Herrn 

C. Renz; die Figuren entsprechen der natiirlichen Grésse der Sticke. 



Beech. a Deutsch, Geol. Ges. 1913. Tafel XTV. 

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W. 
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Fig. 3, 4. Coeloceras annulatiforme Bonareii1; dstlich der Kirche 

Fig. 5. Coeloceras cf. anguinum Rery.; dstlich der Kirche von Escapaes. 

Fig. 6, 7. Coeloceras commune Sow. var. Holandrei pv’Ors. emend. 

Erklirungen zu Tafel XV. 

ig. 1, 1a. Coeloceras Desplacei D'Or. var. mediterranea Renz; an 

der StraBe Silvan—Murtede. (Oberlias.) S. 578. 

Fig. 2. Coeloceras annulatum Sowersy; an der StraBe Silyan— 

Murtede. (Oberlias.) S. 579. 

von Escapaes und (4) zwischen den Windmihlen yon Silvan 
und Enxofaes. (Oberlias.) §. 581. 

(Oberlias.) S. 580. 

Metster; noérdlich Enxofaes (Oberlias.) 8. 584. 

Simtliche Originale befinden sich in der Privatsammlung yon Herrn 

Renz; die Figuren entsprechen der natirlichen GréBe der Sticke. 
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- Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1913. Taf. XVI. 

Fig. 1. Fig. 2. 

Fig. 3. 

Pflanzenreste aus den unterkulmischen Grauwackenschiefern des Vogelsberges 

bei Kamenz i. Sa. 

Fig.1u.2. Pflanzenhacksel mit kleinen elliptischen Blattchen. 

Fig. 3. Breitere Pflanzenstengel mit sitzenden Blattresten. 





Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1913. Taf. XVII. 

Fig. 4. Fig. 5. 

Fis. 6. 

Pflanzenreste aus den unterkuimischen Grauwackenschiefern des Vogelsberges 
bei Kamenz i. Sa. 

Fig. 4. Lineallanzettliches Blatt von Cordaites palmaeformis (2?) Gopp. 

Fig.5. Spitzzulaufende Blatter von Cordaites spez. 

Fig. 6. Gegendruck der Platte Fig. 3. 







Erklarung zu Tafel XVII. 

Fig. 1. Ricnodon cf. dispersus FrrrscH aus der Gaskohle von Nirschan. 

Fig. 2. Dasselbe Stick, Erlauterung der Schadelknochen: 

1. Postparietalia. 12. Jugale. 

2. Supratemporalia. 13. Squamosum. 

3. Tabulare? 14. Quadratojugale. 
4, Parietalia. 15. Articulare. 

5. Frontalia. 16. Dentale. 

6. Nasalia. ‘17. Angulare. 

7. Postfrontalia. 18. Infradentale. 

8. Praefrontalia. 19. Jugale oder 

9. Praemaxillare. Postorbitale? 
10. Maxillare und 20. Schultergirtel. 

? Lacrimale. 21. Vorderbeine. 
11. Postorbitale. 

VergroBerung 11/, fach. 



Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1913. | Taf. XVIII. 





Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1913. Taf. XIX. 

Fig. 1 u.2. Ovibos Mackenzianus. Schadelansichten von oben und unten. Etwa! {d- HatoGi 





Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1913. Taf. XX. 

Fig. 3. Etwa 4/3 d. nat. Gr. 

Fig. 4, Etwa 3/,) d. nat. Gr. 

Fig. 3 u. 4. Ovibos Mackenzianus. Schidelansichten yon vorn und hinten. 
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(Abhandlungen und Monatsberichte.) 

B. Monatsberichte. 

1. 7 65. Band , i 1913. 

INHADT. 

Protokoll der Sitzung vom 8. Januar 1913 

: Vortrige: 

KOHNE: Vorlage und Erlauterung von Profilen aus dem 

Peissenberger Kohlenrevier (Titel) 

JENTZSCH, A.: Ostdeutsches Pliociin 

MENZEL, H.: Diskussionsbemerkungen zum restiaae 

von Herrn JENTZSCH (Mit 1 Textfigur) 

HARBORT, E.: Neu- und Umbildungen in Neber: 

gesteinen der Salzst6cke dés Norddeutschen Flach- 

landes (Mit 3 Textfiguren) . 

_WIJEGERS, F.: Zur Gliederung lee i feacechen Die 

luviums (Titel) 

Mitteilung des Vorstandes 

Briefliche Mitteilungen: 

HAARMANN, Erich: Geologische Streifztige im Staate 

Coahuila (Mit 16 Textfiguren) . i ‘ 

GERTH, H.: Flache Uberschiebung oder Geeta aut 

der Siidflanke der Weissensteinkette bei Giinsberg? 

PRAESENT, Hans: Die hédchste marine Grenze auf 

Bornholm (Mit 1,Textfigur) . 

Ee RORT !. Ubex Cortulla: ds ocak dict Otiatetals 
| 

_ 

Synonym fiir lsocardia angulata PHILL. 

Deutschen Geologischen Gesellschaft. 

Yo 
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Deutsche Geologische Gesellschaft. 

Vorstand fiir das Jahr 1913 
Vorsitzender: Herr WAHNSCHAFFE Schriftfiihrer: Herr BARTLING 
Stellvertretende f , RAUFF » FLIEGEL 
Vorsitzende: \ » BORNHARDT » HENNIG 

Schatzmeister: » MICHAEL » JANENSCH 

Archivar: » SCHNEIDER 

Beirat fiir das Jahr 1913 
die Herren: v. KOENEN-Géottingen, RINNE-Leipzig, FRICKE-Bremen, MADSEN- 

Kopenhagen, OKBBECKE-Miinchen, ROTHPLETZ-Miinchen. 

Die ordentlichen Sitzungen der Gesellschaft finden in Berlin im Gebdiude 
der Kel. Preuss. Geol. Landesanstalt und Bergakademie, Invalidenstr. 44, abends 7 Uhr, 
in der Regel am ersten Wittwoch jeden Monats statt, die Jahresversammlungen 
in einer Stadt Deutschlands oder Osterreichs in den Monaten August bis Oktober. 
Vortrage fiir die Monatssitzungen sind Herrn Professor Dr. JANENSCH tunlichst 
8 Tage vorher anzumelden, Manuskripte von Vortrigen zum Druck spatestems 5 Tage 

nach dem Vortrage an Herrn Kénigl. Geologen, Privatdozenten Dr. BARTLING 

einzusenden, Vorlagen iiir etwaige Textfiguren miissen spatestens am Tage des Vortrages 

in Hinden des Schriittfiihrers sein. 

Die Auimahme geschieht auf Vorschlag dreier Mitglieder durch Erklarung des 

Vorsitzenden in einer der Versammlungen. Jedes Mitglied zahlt 10 Mark Hintrittsgeld 
und einen Jahresbeitrag von 25 Mark. Hs erhalt dafiir die Zeitschrift und die Monats- 
berichte der Gesellschaft. (Preis im Buchhandel fiir beide zusammen 30M.) Die bis zum 
1. April nicht eingegangenen Jahresbeitrage werden durch Postauftrag eingezogen. 
Jedes ausserdeutsche Mitglied kann seine Jahresbeitrige durch einmalige Zahlung von 
300 M. ablosen. 

Reklamationen nicht eingegangener Heite und Monatsberichte der 

Zeitschriit kKonnen nur innerhalb eines Jahres nach ihrem Versand 
beriicksichtigt werden. 

Die Autoren der auigenommenen Auisitze, brieflichen Mitteilungen 

und Protokolinotizen sind ftir den Inhalt allein werantwortlich: sie er- 

halten 50 Sonderabziige umsonst, cine grossere Zahl gegen Erstattung der 

Hersteliungskosten. 

“Zugunsten der Biicherei der Gesclischait werden die Herren Mit- 

glieder ersucht, Sonderabdriicke ihrer Schriften an den Archivar cin- 

gusenden; diese werden in der nachsten Sitzung vorgelezgt und, soweit 

angangig. besprochen. 

Bei Zusendungen an die Gesellschaft wollen die Mitglieder fol- 
gende Adressen benutzen: 

1. Manuskripte zum Abdruck in der Zeitschrift, Korrekturen sowie darauf beztig- 
lichen Schriftwechsel Herrn Kgl. Geologen, Privatdozenten Dr. Bartling, 

2. Einsendungen an die Biicherei, Reklamationen nicht eingegangener Hefte, An- 
meldung neuer Mitglieder, Anzeigen von Adressenanderungen Herrn Samm- 
lunmgskustos Dr. Schneider, 

beide zu Berlin N 4, Invalidenstr. 44. 
3. Anmeldung von Vortragen fiir die Sitzungen Herrn Professor Dr. Janensch, 

Berlin N 4, Invalidenstr. 43. 
4, Sonstige Korrespondenzen an Herrn Geh. Bergrat Projessor Dr. Wahn- | 

schaife, Berlin N 4, Invalidenstr. 44. 
5. Die Beitrige sind an Herrn Professor Dr. Michael, Charlottenburg 2, Bleib- 

treustr. 14, Postscheckkonto Nr. 16071 beim Postscheckamt Berlin NW7 
oder an die Deutsche Bank, Depositenkasse Q in Charlottenburg 2 fiir das 

Konto ,,Deutsche Geologische Gesellschaft E. V.* porto- und bestellgeldfrei ein- , 
zuzahlen. 
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Jeitsehrift 
der 

Deutschen Geologischen Gesellschaft. 

B. Monatsberichte. 

Nr. 1. 1915. 

Protokoll der Sitzung vom 8. Januar 1913. 

Beginn 7 Uhr. 

_ Der Vorsitzende, Herr WANNSCHAFFE, erdffnet die Sitzung 
und erteilt dem stellvertretenden Schriftfiihrer das Wort zur 
Verlesung des Protokolls. Das Protokoll der Sitzung vom 
4. Dezember 1912 wird verlesen und genehmigt. 

Als Mitglieder winschen der Gesellschaft beizutreten: 

Herr Bergbaubeflissener ROBERT RUPPEL, Berlin NW., 
Luisenplatz 11V, vorgeschlagen durch die Herren 
SCHEIBE, RaUFF, BEYSCHLAG. 

Herr Bergreferendar HEINRICH MULLER, Berlin N 4, 
Invalidenstr. 44, vorgeschlagen von den Herren BEy- 
SCHLAG, KRUSCH, MICHAEL. 

Herr KOHNE spricht tber das Thema ,Vorlage und 
Erlauterung von Profilen aus dem PeifSenberger 
Kohlenrevier™“. 

Herr JENTZSCH spricht tiber Ostdeutsches Pliocan: 

Nachdem vor drei Jahren Redner sich fiir ein pliocanes Alter 
des ,Posener Tones“ ausgesprochen hatte'), war es dringend | 
erwinscht, weitere Stiitzen fiir diese Auffassung zu suchen 
und den wenigen bisher aus Ostdeutschland bekannt gewordenen 
Arten der Pliocinfauna weitere Funde anzugliedern. Das Ver- 

1) Jenrzscu: Der Posener Ton und die Lagerstatte: der Flora 
von Moltkegrnbe. Jahrb. Kgl. Preuf. Geol. Landesanst. f.1910, Bd. XXX, 
Teil I, H. 1, S. 192—201. 

1 
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breitungsgebiet des Posener Tones versprach noch am ehesten 
Erfolg nach dieser Richtung. Bei Durchsicht der dem Kaiser- 
Friedrich-Museum in Posen zugegangenen neueren Funde be- 
merkte Redner einen Knochen, der in einer Ziegelei zu Budy 
bei Schildberg, also im siidlichsten Teile der Provinz Posen, 
gefunden war. Die dortige Grube, welche Redner vor einigen 
Jahren untersucht hatte, baut typischen ,Posener Ton” unter 
diluvialer Decke ab. Nach dem Fundberichte soll der Knochen 
im Posener Ton gefunden sein, also im Pliocin. Dem entspricht 
sein Erhaltungszustand véllig. Der Vorstand der Sammlung, 
Herr Prof. Dr. PFUNL, tiberlie8 mir auf meine Bitte den Knochen 

zur Bestimmung. Diese wurde durch Herrn H. SCHRODER aus- 
gefthrt und ergab mit Bestimmtheit, daB er das Proximalende 
des rechten dritten Metatarsale eines kleinen, aber doch aus- 
gewachsenen RAinoceros ist. Damit ist nachgewiesen, da8 er 
keiner der bekannten diluvialen Arten angehdrt, somit nach 
Lage der Verhaltnisse dem ostdeutschen Pliocin zuzurechnen 
ist. Die Faunula des letzteren besteht nunmehr aus einem 
Rhinoceros, zwei verschiedenen Mastodonarten von Thorn und 

Obornik und einer Paludina aff. Fuchst von Lopatken. Dem 
paBt sich eine Florula Ostpreu8ens an. An der Nordkiste des 
Samlandes kommen namlich bei Rauschen, noch iber dem die 
bekannte Mioc&nflora') bergenden ,, Mittleren Letten“, im Zap- 
DACHschen ,,Glimmersande Zapfen vor, davon ich in meiner 
friheren Stellung als Direktor des OstpreuBischen Provinzial- 
Museums viele Dutzende in Handen gehabt habe. Diese 
Zapfen gehéren 2 Arten an: Der Pinus Laricio Thomasiana 
und Pinus Hageni. Erster steht der P. Laricio Porr., letz- 
tere der P. Halepensis Mit. ganz nahe, zwei noch heute in 
Stideuropa lebenden Arten. Obwohl P. Thomasiana nach 
alteren Angaben auch in der (mioc&nen) Kohle von Liblar 
bei Kéln vorkommen soll, werden doch im neuesten Verzeichnis 
die dortigen Pinuszapfen unbestimmt gelassen. Die Rauschener 
Zapfen sind mithin mindestens verdachtig auf pliocines Alter. 
Letzteres wirde auch den bei Danzig gefundenen beiden linken 
Hornzapfen des Bubalus Pallasi v. BAER”) zukommen, falls 

1) ZappacH: Das Tertiargebirge Samlands Schriften der 
phys.-dkonom. Gesellschaft Kénigsberg. Bd. VIII, 1867, S. 85—197, ins- 
besondere 8.101 und Tafel XVI. — O. Her: Miocane baltische Flora. 
Konigsberg 1869, insbesondere S. 22—25. — Jenrzscu: Das Alter der 
samlandischen Braunkohlenformation und die Senftenberger Tertiarflora. 
Jahrb. Kgl. Preu8. Geol. Landesanst. f. 1908, Bd. XXIX, 5S. 58—61. 

2) F. ROmer: Uber C. E. von Barrs Bos Pallasii aus dem Diluvium 
von Danzig. Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Gesellsch. Bd. XX VII, 1875, 
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letztere nicht etwa, wie die letzten Veréffentlichungen dariiber 
noch als méglich zulassen, verschleppt sein sollten? Die ge- 
nannten wenigen, aber beachtenswerten Funde, zu denen noch 
ein von DEEKE mitgeteilter Cyrenenfund aus Hinterpommern 
kommt, verteilen sich auf ein weites Gebiet und auf 1//, Jahr- 
hunderte. Bei ruhiger Uberlegung kénnen sie eigentlich nicht 

uiberraschen. Denn wir wissen, da8 der ganze deutsche Nordosten 
vom Ende des Oligocan bis zum Beginne der Diiuvialzeit 
keinerlei Meeresreste geliefert hat, also wohl Festland gewesen 
sein mu8. Obwohl das dartber hinschreitende Eis seinen 
Untergrund vielorts zerstorten, miissen doch unter den Glazial- 
ablagerungen noch stellenweise Uberbleibsel der niachstalteren 
Schichten erhalten geblieben sein, wenngleich sie jetzt verdeckt 
sind. Diese Uberbleibsel zu suchen, ist also eine Aufgabe 
der Zukunft. [Thre Fauna und Flora ist uns auferdem erhalten 
in einzelnen Stiicken, welche als Geschiebe in glazialen oder 
fluvioglazialen Schichten des deutschen Nordostens gefunden 
werden. Dem erwahnten Pinus-Zapfen gleichende hat Redner 
sogar in einem Bohrprofil') von Preu8.-Holland (Ostpreu8en) 
beobachtet. In der das ganze Miocan und Pliocin umfassenden 
Festlandzeit des deutschen Nordostens modgen dort recht ver- 
schiedene Faunen und Floren sich abgeldst haben, deren 
Reste im Laufe der nachsten Jahrhunderte allmahlich ge- 
funden werden miissen. 

In der Diskussion fiihrt Herr MENZEL folgendes dazu 
aus (mit 1 Textfigur): 

Seit der ersten Entdeckung der Paludinen-Reste in dem 
Posener Flammenton und ihrer Verdffentlichung im Jahre 
1910 war ich bemiht, besseres und vollstandigeres Material zu 
naherer Bestimmung der pliocdanen Paludinen zu erlangen. 
Als ich daher im Sommer 1911 auf der Durchreise Danzig 
berthrte, unterzog ich mit freundlicher Beihilfe des Direktors 
des Danziger Provinzial-Museums, des Herrn Professors Dr. KUMM, 

die dort aufbewahrten fossilen Paludinen einer Durchsicht und 
entdeckte eine ganze Anzahl leidlich, wenn auch nicht voll- 
standig erhaltener Stiicke, die zu der pliocinen Form gehoren. 
Ihre Fundorte sind: 

S. 430—441, Taf. XI. — La Baume: Beitrag zur Kenntnis der fossilen 
und subfossilen Boviden. Schriften der Naturforscher-Gesellschaft in 

| Danzig, N. F., XII, S. 45—80, insbesondere S. 49—50. 
1) Jenrzscu: Bericht tiber die Verwaltung des Provinzialmuseums 

in den Jahren 1893 —95. Schriften Physikal.-Okon. Gesellschaft Konigs- 
berg 1896, S. 107. 

1 
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1. Schwetz, Kiesgrube an der Kulmer Chaussee, zu- 
sammen mit Cardium edule und Tellina solidula, 
4 Kxemplare. 

2. Neu-Barkoschin, Kreis Berent (wahrscheinlich auch 
aus Kies), 1 Stick; 1908 angekauft. 

3. Abbau Briesen, Kreis Briesen, Westpreu8en. 
2 Stiicke; Heym ded. 1905. 

4. Strasburg, WestpreuBen. Wohl aus Kies. 2 Stiicke: 
FEHLAUER ded. 1900. 

AuBerdem gelang es mir, unter dem von Herrn JENTZSCII 
im Laufe langer Jahre mit gro8er Sorgfalt gesammelten Ma- 
teriale an Fossilien aus WestpreuSen, das teils von primarer, 
zum groBen Teil aber von sekundarer Lagerstatte aus Dilu- 
vialschichten jeder Art stammt und in der Sammlung der 
Geologischen Landesanstalt in Berlin aufbewahrt wird, einen 
Lithoglyphus zu entdecken, der mit Lithoglyphus acutus Cos. 
identisch ist. Er stammt aus Carlswalde bei Riesenburg. 

Wenn die Paludinen auch nicht ganz vollstandig sind, 
so gestatten sie doch aufs neue die Feststellung, daB sie in 
die Reihe der Paludina Neumayert gehéren und der P. Fuchsi 
in gewisser Weise nahe stehen, wenn sie auch mit keiner be- 
kannten Art identisch sind. Da ihre nachsten Verwandten 
indessen ihre Hauptverbreitung in den oberpontischen Schichten 
haben und auch der Lithog/yphus in denselben Schichten auf- 
tritt, so médchte ich heute glauben, da8B die Schichten von 
Lopatken, in denen sich die Pa/udina primar gefunden hat, 
diesem Horizont gleichzustellen sind, in dem ja auch schon 
Mastodon Borsont vorkommt, nicht aber, wie ich friher aus- 

geftihrt habe, der levantinischen Stufe. Wir hatten damit ein 
Alter des Posener Flammentones, das sich nach oben zu bis 

zum Mittelpliocan erstreckt. 
Nach meiner Vorstellung hat sich zur Neogenzeit bis in 

das mittlere Pliocin hinein von Osterreich-Ungarn her, viel- 
leicht durch Russisch-Polen hindurch, ein im Siiden anfanglich 
noch brackisches, danach aber immer mehr ausgesiiBtes, im Norden, 
in den heutigen Provinzen Schlesien, Posen und Westpreu8en 
aber durchweg mit Land- und SifSwasserbildungen erfilltes 
Becken bis dicht an die heutige Ostsee heran ausgebreitet, 
das die flieBenden Gewasser der umliegenden Lander aufnahm. 
Spatere Untersuchungen in dieser Richtung werden das sicher 
immer mehr bestatigen. Auch eine erneute Durcharbeitung 
der Pflanzen des Posener Flammentones unter diesem Gesichts- 
punkte dirfte noch weitere Stiitzen fiir diese Ansicht. beibringen. 
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Bis jetzt waren also als aus dem ostdeutschen Mittel- 
plocan stammend an tierischen Fossilien folgende Arten fest- 
gestellt, von denen eine, die Paludina, auch aus dem Tone 
selbst bekannt ist: 

Mastodon Zaddachi JENTZSCU 
Rhinoceros sp. 7 
Lithoglyphus acutus Cos. 
Paludina crassa nu. sp. 

Da sich letztere als neue Art erwiesen hat, so mag sie 
hier neu benannt und beschrieben werden: 

Paludina crassa un. sp. 

Gehause kegelférmig, dickschalig, enggenabelt, Nabel 
durch den Spindelumschlag etwas verdeckt. Zahl der Um- 
eange mehr als 5 (nur unvollstandige Stiicke bekannt). Die- 
selben sind ziemlich stark gewolbt, treppenférmig aufgebaut 
und nehmen gleichmaBig und ziemlich rasch an Durchmesser 
zu, so daB der nachste mindestens doppelt so hoch wie der 
vorhergehende ist. Oberfliche, soweit es sich bei den meist 
abgeroliten Stiicken erkennen 1a8t, maBig fein quergestreift. 

Paludina crassa u. sp. 
I von Neu-Barkoschin; 2—4 von Schwetz, Kiesgrube an der 

- Kulmer Chaussee. 

Eine Langsskulptur oder eine bemerkenswerte Abplattung 
ist nicht zu erkennen. Die N&ahte sind ziemlich tief, die 

Umgange erscheinen oft nur lose aufeinander gelegt. Mund- 
saum ist nicht erhalten. Der Durchschnitt der mit dicken 
Wandungen versehenen Umgiange ist ein wenig schief eiformig 
gestaltet und oben vollstandig gerundet. Man wird daraus 
schlieBen kénnen, da8 auch die Mindung rundlich eiférmig 
gestaltet ist. 

- Vorkommen: Primar in dunklen Kohlenletten des Posener 
Flammentones in einem Bohrloche bei Lopatken und auf se- 
kundarer Lagerstatte in unterdiluvialen Kiesen Westpreufens. 

Es scheint sich auch nach den neu untersuchten Stiicken zu 
bestatigen, daB die pliocine Paludina crassa nu. sp. zu den 



glatten Paludinen gehort, trotz ihrer sonst sehr ippigen Schal- 
entwickelung. Indessen kann nicht verschwiegen werden, da8 
z. B. Sticke der im Alter mit Knoten versehenen P. (Tylotoma) 
rumana TOURN., denen die letzten Windungen abgebrochen 
sind, an den jingeren Umgangen eine ahnliche, annahernd stie!- 
runde, dickschalige, glatte, gewolbte Form zeigen wie die vor- 
liegende Paludina. 

Herr EK. HARBORT spricht tber Neu- und Umbil- 
dungen im Nebengestein der norddeutschen Salzstécke. 

Die eigenartigen geologischen und tektonischen Verhalt- 
nisse der norddeutschen Salzstécke sind durch die zahlreichen 
Arbeiten und Diskussionen der letzten Jahre allgemein bekannt 
geworden und ebenso die drei verschiedenen Theorier, die auf- 
gestellt wurden, um eine Erklarung fiir das Aufsteigen des 
Salzgebirges durch die oft einige Kilometer machtigen Deck- 
schichten zu geben. 

Diese drei Theorien sind kurz folgende: Auf der einen 
Seite steht die LACHMANN-ARRHENIUSsche, nach der das 

Salzgebirge aus endogenen Kraften heraus zu autoplasten 
Ekzemen durch die Deckgebirgsschichten hindurchwuchs, auf 
der andern Seite die von STILLE vertretene extrem tektonische 
Theorie, wonach das Salzgebirge durch horizontalen Falten- 
schub im Kern von Triassatteln. aufgewolbt wurde. Die Dis- 
kussion uber diesen Gegenstand hat ergeben, da meine yor 
mehreren Jahren tiber die Ursache des Aufsteigens der Salz- 
massen in unserer Gesellschaft geauBerten Anschauungen 
zwischen den beiden erwihnten Theorien stehen.') Ich habe 

seinerzeit ausgefiihrt, da diese Salzmassen in Norddeutsch- 
land auf vorgebildeten tektonischen Stérungslinien unter dem 
Druck der im Verlauf des Mesozoikums und Tertiars immer 
machtiger anschwellenden Deckgebirgsschichten, also durch 
vertikal nach unten wirkende Druckkrafte, in die Hohe gepreSt 
worden seien. Das Salzgebirge miisse seinen heutigen Lagerungs- 
verhaltnissen entsprechend wie ein flissiges Magma aufgestiegen 
sein. Daf’ es bei diesen Aufpressungsvorgangen innerhalb des 
Salzgebirges zu den mannigfaltigsten Faltungserscheinungen 
kam, ist allgemein bekannt; es ist aber auch weiter von vorn- 

herein anzunehmen, da8 es dabei zu den verschiedensten Um- 

krystallisationen, Umbildungen und Neubildungen innerhalb 

') E. Harbort: Zur Geologie der nordhannoverschen Salzhorste. 
Diese Zeitschr. 1910, S. 326 ff. 
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des Salzgebirges, der Salzgesteine selbst gekommen sein muB. 
Auf diese Prozesse innerhalb deg Salzgebirges will ich jedoch 
heute nicht eingehen. Es sind dariiber speziellere Untersuchungen 
von seiten der geologischen Landesanstalt im Gange, iiber die 
demnachst durch die Herren BEYSCHLAG und SEYDEL ausfihr- 
lich berichtet werden wird. 

Ich méchte heute nur einige kurze Mitteilungen itber 
Neu- und Umbildungen in den Nebengesteinen der Salzstécke 
geben und aui einige Erscheinungen aufmerksam machen, die 
vielileicht nicht unwichtig sind bei der Beurteilung der Ent- 
stehung der Salzsticke. 

Salzstock 

ungeres Deckgebirge 

S 
Girtel von <S 

= Slcdengesteine 

Zone von Hebenge- 
Steinen impragi qert 

von Steinsatx 

Schematischer Querschnitt dureh einen norddeutschen Salzstock und 
sem Nebengestein (Tertidr, Kreide, Jura oder Trias), die Abwanderung 

you Salz und Anhydrit in die Nebengesteine veranschaulichend. 

Begeben wir uns von dem Kern eines Salzstockes nach 
den Randern desselben, so finden wir in den peripheren 
Teilen des Salzgebirges allgemein kleinere und grdé8ere bis 
kubikmetergroBe, bald sporadisch eingesprengte, bald zu 
dichten Scharen gedrangte, meist eckig und scharf begrenzte 
Stiicke jiingerer, mesozoischer Deckgebirgsschichten, die an 
den Fianken der Salzstécke von dem aufsteigenden Salz- 
gebirge gefaft, mitgeschleppt und nach und nach mit dem 
Salz innig vermengt wurden. Auffallig ist, da8 weder diese 
im Salz eingeschlossenen Gesteinsstiicke, noch auch die Ge- 
steine am Salzhorst, abgesehen von der mechanischen Zer- 
stiickelung selbst, keine besonderen Merkmale zeigen, die auf 
sehr intensive Pressung, Verknetung oder gar dynamometamorphe 
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Umkrystallisationsvorgange hinweisen. Meist sind die Brocken 
nicht einmal abgerundet oder ausgewalzt beim Transport, sondern 
wie erwahnt, durchaus scharfkantig, derart, da8 bisweilen be- 
nachbarte durch Steinsalz getrennte Stiicke genau aufeinander 
passen. Hinter dieser Zone von breccienartigem Salzgebirge 
liegt nun in der Regel ein den Aufschiebungsflachen parallel 
verlaufender Mantel von Anhydrit, der, ahnlich wie der Anhy- 
drithut die Schichtenképfe bedeckt, das Salzgebirge randlich 
wie ein Mantel umgibt. Ich will diese Anhydritablagerung, 
die in ihrer Struktur oft an manche Varietéten des Haupt- 
anhydrites erinnert — meist ist es ein zuckerkGérniger bis dichter, 
im wtbrigen aber petrographisch recht verschieden struierter 
Anhydrit —, als Mantelanbydrit bezeichnen. Das Vorhandensein 
dieses Anhydritmantels um den Salzstock (nachgewiesen bis zu 
600 m Teufe) 148t darauf schlieBen, daB ebenso wie am Salzhut 
Ablaugungen stattfanden, auch an den Seitenflachen der Salz- 
stécke Auflésungen und Abwanderungen der Salzmassen in die 
Nebengesteine stattgefunden haben miissen. Untersucht man die 
Schichten des Nebengesteins um einen Salzhorst, die vielfach 
fast ungestort und horizontal gelagert sind, so findet man, dab 
auch in einer Zone bis zu 1 km Breite auf Schichtflachen und 
Kliften Anhydrit in diese Gesteine eingewandert ist und 
ferner porése Gesteine die Anhydritmassen gewissermafen wie 
einen Schwamm aufgesogen haben. GaGEL!) hat diese An- 
hydritisierungen und das EKinwandern von Anhydrit auf den 
Kliften in Nebengestein sehr eingehend vom Lineburger Salz- 
stock beschrieben. Es ist dies aber eine ganz allgemeine 
Erscheinung, und die Einwanderung der Anhydritmassen 
ist nicht nur auf die stark gestérte Breccienzone in der un- 
mittelbaren Nahe des Salzstockes beschrankt, sondern ver- 

hert sich erst ganz allmahlich in einem oft kilometerbreiten 
Girtel um den Salzhorst. Die von GEINITZ?) erwahnten ,An- 
hydritschichten“ aus der oberen Kreide der Bohrung Jessenitz 4, 
dessen Profil er nach den von mir bereits durchgeklopften Kernen 
aufstellte, das aber dementsprechend, wie ich an anderer Stelle 

nachweisen werde, mehrerer Berichtigungen bedarf, sind nichts 
weiter als solche sekundar auf Schichtfugen und Kliftchen ein- 
gewanderten Anhydritmassen, keineswegs aber ,, Kinquetschungen 
von seitlich daneben befindlichem Anhydrit des Horstes.“ 

!) C. Gace: Beitrage zur Kenntnis des Untergrundes von Liine- 
burg. Jahrb. d. Kgl. Preu8. Geol. Landesanst. 1909, S. 218 und 244ff. 

*) E. Gernirz: Zur Geologie des Liibtheener Gebirgszuges II. Arch. 
d. Ver. d. Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg 66, Jahrg. 1912, 
S. 52 ff. 
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Da8B aber die Nebengesteine in unmittelbarer Nahe der 
Salzstécke ferner stark von Steinsalz impragniert sind, ist 
eine ebenso allgemeine Erscheinung, die schon darin zum Aus- 
druck kommt, da8 Bohrkerne aus solchen Bohrungen in kurzer 
Zeit nach dem Austrocknen der Bergfeuchtigkeit starke 
Ausblihungen von Salzen erkennen lassen. Ich habe nun 
weiter am Rolfsbitteler Salzstock eine ganze Anzahl von 
Bohrungen untersucht, die 1'/,—5 km vom Salzriicken entfernt 
stehen und schwer durchlassige, bis gegen 1000 m mAachtige 
Schiefertone der Kreide- und Wealdenformation durchbohrten. 
Diese z. T. vor 7—8 Jahren als Kernbohrungen und mit Sib- 
wasserspilung ausgefiihrten Bohrungen lieferten nun selbst in 
den mehrere Kilometer vom Salzhorst entfernten Léchern 
(z. B. Bohrloch Hillerse I und Horst IV.) Kerne von Tonen 
und stark bituminésen Blattertonen, die impragniert sind von 
Steinsalz und einen Chlornatriumgehalt von 2 Proz. und mehr 
aufweisen. Das im 62. Bande dieser Zeitschrift S. 333 gegebene 
Profil des Rolfsbiitteler Salzstockes mag zur Veranschaulichung 
hier nochmals abgedruckt werden (cf. S. 9). Trotzdem die Bohr- 
kerne mit SiBwasserspilung gebohrt wurden und spater von mir 
noch wiederholt abgebirstet worden sind, zeigen sie immer ~ 
wieder beim Trocknen einen dinmnen, glanzenden Uberzug yon 
Salz. Die Menge des Salzgehaltes scheint entsprechend der 
Entfernung vom Salzstock abzunehmen'). Da8 dieser Salz- 
gehalt urspriinglich bei der Ablagerung dieser Sedimente aus- 
geschieden sei, ist nicht wohl anzunehmen, da die in den 

heutigen Meeren niedergeschlagenen terrigenen Seichtwasser- 
ablagerungen im giinstigsten Falle einen sehr viel geringeren 
Gehalt von Chlornatrium aufweisen, namlich den entsprechenden 
Anteil von NaCl, welcher auf die Bergfeuchtigkeit von dem 
Chlornatriumgehalt normalen Meerwasser mit ca. 3 Proz. entfallt. 
Bei 20 Proz. Bergfeuchtigkeit — die meisten Tongesteine dirften 
weniger Bergfeuchtigkeit enthalten — wirden also im ginstigsten 
Falle 0,6 Proz. NaClin Frage kommen, wobei allerdings zu be- 
rucksichtigen ware, da8 gelegentlich durch Adsorption in den © 
Sedimenten eine kleine Anreicherung eingetreten sein konnte. 
Uberdies besitzen aber auch die gleichen Gesteine in anderen 
Gebieten weiter ab von Salzstécken den hohen Steinsalzgehalt 
nicht. In der Bohrung Horst 4 aber sind ferner z. B. nicht nur 
die marinen Neocomtone von Salz impragniert, sondern auch die 

') Genauere Analysen stehen z. Z. noch aus, sollen aber baldigst 
an dieser Stelle verédffentlicht werden. Auch ware es interessant, nach- 
zuweisen, ob Kali- und Chlormagnesiasalze in die Nebengesteine ab- 
gewandert sind. 
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nichtmarinen, pflanzen- und brackwassertierefiihrenden Wealden- 
schiefer in etwa 1000 m Teufe. Da die Nebengesteine in dem 
vorliegenden Falle auferordentlich schwer durchlassig sind fir 
Wasser, so kann die Zufiihrung des Salzgehaltes wohl nur 
durch ganz allmahliche Diffusion innerhalb der berg- 
feuchten Gesteine erklirt werden. Grundwasserstrémungen 
sind in diesen Gesteinen und Teufen so gut wie ausgeschlossen, 
und die Vorstellung von ARRHENIUS’), daB die Salzstécke 
rings von einer wasserfiihrenden Schicht umgeben seien, von 
der aus das Salzgebirge durchschwangert und zu Auflésungen 
und Umkrystallisationen veranlaBt wirde, ist nicht zutreffend 
(Siehe Fig. 3). Der Bergbau hat wiederholt in solchen Salz- 
stocken die Begrenzungsflachen des Salzgebirges in Horizontal- 
bohrungen und Strecken durchfahren, und diese Stellen blieben, 
wie der Bergmann sich ausdriickt, , knochentrocken“. 

Fig. 3. 

Typus eines siebengebirgischen Salzstockes nach PoSppny--ARRHENIUS. 

Die von Herrn BEYSCHLAG in der Diskussion vertretene 

Vorstellung, daB8 die Salzmassen vielleicht nur am derzeitigen 
Salzspiegel aufgelost wurden und da8 sich die Laugen von hier 
aus horizontal verbreiteten, ware denkbar, wenn man gleichzeitig 

_ beriicksichtigt, da8 das Aufsteigen des Salzstockes ganz all- 
mahlich erfolgte, entsprechend der Zunahme der mesozoischen 
Sedimente, wie ich es an anderer Stelle wiederholt ausgefihrt 
habe. Dagegen ware es schwerer zu erklaren, da die Salz- 
massen am heutigen Salzspiegel aufgelést wurden, sich hori- 
zontal ausbreiteten und dann quer durch die Schichtung durch 
hunderte von Metern undurchlassiger Tongesteine nach unten ge- 
wandert sein sollten. Jedenfalls spricht das Vorhandensein des 

1) §.v. ARRHENIUS: Zur Physik der Salzlagerstatten. Meddelanden 
fran K. Vetenskapsakademiens Nobelinstitut, Bd. II, Nr. 20, S. 17. 



— 2. 

Mantelanhydrites und der in den Nebengesteinen weithin ein- 
gewanderte Anhydrit dafir, da8 doch auch stoffliche Ab- 
wanderungen seitlich in gréBerer Tiefe der Salzstécke stattge- 
funden haben, die dann nur durch Diffusion oder Zirkulation 

gesattigter Laugen auf Kliften und Schichtflachen zu erklaren 
wiren, da Grundwasserstrémungen hier kaum anzunehmen sind. 

Bertcksichtigt man nun aber die Mengen der Neben- 
gesteine, die von Salz impragniert sind, so ergibt sich, da8 
ganz gewaltige Abwanderungen von Salzmassen in die Neben- 
gesteine stattgefunden haben miissen, Tausende von Kubik- 
metern oder gar Kubikkilometer. 

MONKE und BkEySCHLAG!) haben auf den engen Zu- 
sammenhang zwischen Salzlaugen und Erdél an unseren Salz- 
stocken und das stetige Zusammenvorkommen beider auf- 
merksam gemacht und weiterhin die Vermutung ausgesprochen, 
daB die Salzlaugen auf bituminése Nebengesteine in der Weise 
einwirkten, daB sie die Bitumina aus diesen Gesteinen frei- 

machten, die sich dann in pordsen Gesteinen zu Petroleum- 
lagerstatten ansammeln konnten. Es ist nun eine auffallige 
Erscheinung, daB an den Salzstécken Norddeutschlands das 
Bitumen wenigstens in den Tonen der mesozoischen Sedi- 
mente, obgleich sie vielfach stark von Salz impragniert sind, 
noch drinnen steckt. Ich médchte daher der tbrigens von 
BEYSCHLAG, MONKE und MRa4ZEC bereits diskutierten Annahme 

mehr zuneigen, daB8 die Petrolea nichts weiter sind, als die 
angesammelten Riickstande der bekanntlich besonders im Alteren 
Steinsalz, enthaltenen Bitumina nach der Auflésung des Salzes. 
Wahrend das Steinsalz seitlich weithin abwanderte, reicherten 

sich naher am Salzstock die Bitumina auf pordsen und 
kliftigen Gesteinen an. Da8S Erdél in zerkliftetem Salz- 
gebirge austritt, oft zusammen mit schlagenden Wettern, hat 
der deutsche Kalibergbau ja leider wiederholt feststellen 
miissen. Es ist aber wohl kaum anzunehmen, da8 in solehen 
Fallen die Bitumina sekundaér von den Nebengesteinen her 
in den Salzstock eingewandert sind. Jedenfalls wirde ich es 
fiir sehr wichtig halten, wenn einmal experimentell festgestellt 
wirde, ob man durch Auflésung von alterem Steinsalz, ev. unter 
erhdhtem Druck, Erdéle erhalten kann. Das 4ltere Steinsalz 

ist tiberall besonders stark bituminés und stinkt beim An- 
schlagen intensiv. Wiederholt wurde mir von Bergleuten mit- 
ceteilt, daB in ihm aufgefahrene Strecken nicht so gut stehen, 

1) H.Monke und Fr. Breyscnnac: Uber das Vorkommen des 
Erdéls. Zeitschr. f. prakt. Geologie 1905, Heft 1, 2 and 12,8. 426 ff. 



ere wR 

als unter gleichen Bedingungen im jiingeren Steinsalz angelegte, 
sondern hereintreiben und quellen, so daf die verengten Strecken 
haufiger erweitert werden miissen. Es wire méglich, daB hier 
zwischen dem Bitumengehalt und der Beweglichkeit des alteren 

Steinsalzes ein ursdchlicher Zusammenhang besteht. 
Auf einige andere Umwandlungen in den Nebengesteinen 

baw. Neubildungen in denselben méchte ich noch kurz hin- 
weisen. Ich habe gelegentlich in mehreren Bohrungen, so 
z. B. bei Hope in unmittelbarer Nahe des Salzhorstes tertiare, 
tonige Griinsande beobachtet, glaukonitische Schichten, welche 
sich unmittelbar dem Senon auflegen und wahrscheinlich dem 
Eocén angehéren. Wahrend diese Sedimente fernab vom Salz- 
horst keine petrographischen Besonderheiten aufweisen, sind 
sie in der Nahe der Salzstécke oft durchsetzt von unzahligen 
kleinen, bis einige Millimeter langen, schwebend gebildeten, telis 
hellen, teils dunkel gefarbten Dihexaedern von Quarzkrystallchen, 
deren Entstehung wohl vielleicht so zu erklaren ist, da8 stark 
alkalische Wasser geléste Kieselsdure fortfihrten und hier zur 
Ausscheidung brachten. GréBere derartige Quarzkrystalle von 
1 cm Lange und mehr (Prisma und Dihexaeder) beobachtete 
ich auch in Tonen der unteren Kreide in der Bohrung Warmeloh I. 

Im Gipshut der Salzstécke Norddeutschlands z. B. im 
Gipshut von ,,Adolfsgliick“ fanden sich gelegentlich groBe, 
unregelmaBige Knollen von Dolomit, die ich frither als Reste und 
Schollen von Plattendolomit ansah. Genauere Untersuchungen 
der Struktur, sowie die mannigfaltig wechselnde chemische Zu- 
sammensetzung ergaben jedoch, da’ es sich ebenfalls um 
Residuen handelt, um konkretionare Bildungen, wahrscheinlich 
entstanden aus den Riickstanden der dolomitischen Hinlagerungen 
des grauen Salztones. Ich bin heute der Ansicht, da8 mog- 
licherweise auch manche Dolomitisierungserscheinungen weiter 
ab vom Salzstock auf die sekundare Zufiihrung magnesiahaltiger 
Lésungen vom Salzgebirge her zu erklaren sind. Ich habe 
friiher') dolomitische Gesteine aus dem unteren Valanginien 
von zwei Bohrungen aus dem Kreidegebiet zwischen den Rolfs- 

-biitteler und Olheimer Salzstécken beschrieben, die Au8erlich 
durchaus den Zechsteindolomiten gleichen und vielleicht sich 
in der angedeuteten Weise genetisch erklaren lassen. 

Nicht unerwahnt will ich lassen. das Auftreten groBerer 
Mengen von Pyrit in den Sedimenten der Nebengesteine in 

1). Harsorr: Uber zwei Tiefbohrungen in der unteren Kreide 
bei Stederdorf und Horst im Kreise-Peine. . Jahrb. d. Kgl. Preu8. Geol. 
Landesanst. 1905, S. 38 ff. 



der Nahe von Salzstécken. Es finden sich ja zwar auch in 
diesen Sedimenten, z. B. in der oberen Kreide, nicht selten 
primare Konkretionen von Pyrit; doch ist es eine allbekannte 
Tatsache, daB der Pyrit besonders haufig in unmittelbarer 
Nahe der Salzstécke, an Erdélzonen gebunden, porése Gesteine 
impragniert. Die in den alten Teerkuhlen von Hordorf aus-_ 
geworfenen Olsande sind z. B. auBerordentlich reich an Pyrit. 

Fir den Bohrtechniker in Erdélgebieten ist der sonst 
beim Bohren wenig beliebte Pyrit ein guter Vorbote. Die Ent- 
stehung dieser Pyritmassen kénnte vielleicht so erklart werden, 
da8 durch die beim Auflésen der Steinsalzmassen freiwerden- 
den Kohlenwasserstoffe ein Teil der Kalziumsulfatlosungen 
reduziert wurde, und der bei diesem Proze8 freiwerdende 

Schwefelwasserstoff nun seinerseits zirkulierende LEisensalz- 
l6sungen als Sulfide fallte. Es wirde das eine ahnliche Er- 
klarung sein, wie sie auch von STILLE') und anderen fir die 
Entstehung der Schwefelwasserstoffquellen aus Mindermergel- 
gipsen am Deister usw. gegeben wurde. 

Zum Schlu8 méchte ich auf intensive, eigenartige Rot- 
farbungen mancher Kreidegesteinshorizonte in unmittelbarer 
Nabe der Salzstécke hinweisen, die weiter ab vom Salzhorst 
diese auffallende rote Farbe nicht besitzen, sondern ihre normale 
weiBe oder graue Beschaffenheit. Derartige Rotfarbungen der 
Kreideschichten kenne ich von den Gaultschichten Helgolands, 
ferner aus dem Flammenmergel der Bohrung Jessenitz 4. Sie 
sind weiter bekannt aus der Tourtia bei Limeburg und dem 
unteren Gault am Hope-Lindwedeler Salzstock. Herr STOLLER 
machte mich ferner auf ahnliche Erscheinungen im Gault der 
Bohrung Gamsen bei Gifhorn aufmerksam. Auch Schichten 
des Senons habe ich gelegentlich in 4hnlicher intensiver Farbung 
an Salzhorsten beobachtet, so da diese Rotfarbung der Sedi- 
mente gewissermafen zur Leitschicht beim Auffinden von Salz- 
stécken im norddeutschen Flachlande werden kann 4Ahniich 
wie die Zunahme des Salzgehaltes der Sedimente. Diese 
auffallige Retfarbung kann auf dreierlei Weise zustande ge- 

kommen sein. . 
1. Die Rotfarbung rihrt her von der Aufnahme roter 

Gesteine aus dem Untergrunde zur Zeit der Ablagerung des 
betreffenden Sedimentes. LEigentiimlich ist sie dem betreffenden 
Formationshorizont nicht, da sie, wie erwahnt, weiter ab vom 

1) Stitue: Uber den Gebirgsbau und die Quellenyerhaltnisse bei 
Bad Nenndorf a. Deister. Jahrb. d. Kgl. preuf. geol. Landesanstalt 1901, 
S. 361. 
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Salzstock abnimmt und es sich vorwiegend um stark kalkige 
Gesteine bzw. um Mergel handelt, d. h. also um Gesteine, 
bei denen im allgemeinen entsprechend ihrer Entstehung rote 
Farbe und Kalkgehalt sich auszuschlieBen pflegen. So kénnten 
die roten Kreidemergel auf Helgoland ihre rote Farbe aus 
zertrimmerten Buntsandsteinschichten bekommen haben, die 

roten Schichten des oberen Gault am Jessenitzer Salzstock 
vielleickt durch Aufnahme von roten Keuperletten, iiber welche 
die Kreide hier transgrediert. Wenn diese Erklarung richtig 
ist, so wurden die geschilderten Verhaltnisse jedenfalls be- 
weisen, da8 die Aufwélbungen Alterer Triasgesteine im Unter- 
gsrunde und auch wohl die Salzstécke selbst bereits zur Gault- 
zeit vorhanden waren. 

2. Die rote Farbe mancher Kreidesedimente an den Salz- 
stécken kénnte daher riithren, da8 das Kreidemeer bereits auf- 
gepreBte Salzstécke umspilte, da8 in der Nahe derselben ent- 
weder rote Zechsteinresidualletten mechanisch aufgearbeitet 
wurden oder aber die im Meerwasser enthaltenen Hisensalze 
infolge der wasserentziehenden Eigenschaften des an Chlor- 
natrium lokal konzentrierten Meereswassers als Eisenoxyde aus- 
gefallt wurden. 

3. Die Rotfarbuag in den Sedimenten der Nebengesteine 
kénnte durch sekundare Infiltrationen eisen- und chlornatrium- 
haltiger Lisungen vom Salzstock her erklart werden und der 
Kisengehalt etwa aus Carnalliten oder dem jiingeren Steinsalz 
herrihren. 

Gegen die letzte Erklarung scheint mir jedoch die Tatsache 
zu sprechen, da solche intensiv rotgefarbten Kreidemergel 
wechsellagern bzw. wieder iiberlagert werden von nicht rot- 
gefarbtem Kreidegestein. So iiberlagern z. B. die roten Gault- 
schichten am Jessenitzer Salzstock z. T. rein weibgefarbte 
Kalke und Mergel der oberen Kreide. 

Meine vorstehenden Ausfiihrungen kénnen keine er- 
schdpfende Darstellung des Gegenstandes geben, sondern sollen 
lediglich eine Anregung sein, weiterhin diese Umwandlungen 
der Nebengesteine der Salzstécke genauer zu studieren, da 

' ich glaube, da8 sie nicht unwichtig sind sowohl fir die Er- 

- klarung der heutigen Erscheinungsformen der Salzmassen im 
- Untergrunde des norddeutschen Flachlandes, als auch fir die 
diagenetischen Vorgange innerhalb der Nebengesteine selbst. 

An der Diskussion beteiligen sich die Herren GRUPF, 
BrEYSCHLAG, SEIDL und der Vortragende. 
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Zum Schlu8 spricht Herr WIEGERS , Zur Gliederung 
des franzésischen Diluviums“‘). 

Zur Diskussion 4u8ern sich die Herren KOHNE, VON STAFF, 
RASSMUSS und der Vortragende. 

Darauf wird die Sitzung geschlossen. 

Vv. Ww. QO. 

WAHNSCHAFFE. MICHAEL. SCHNEIDER. 

Mitteilung des Vorstandes. 

GemaB dem von der Hauptversammlung in Greifswald 

in der Sitzung vom 9. August 1912 gefaBten Beschlu8 ist nach- 

stehendes Schreiben an den PreuBischen Herrn Minister der 

geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten in Berlin abgesandt: 

Euere Exzellenz 

beehren wir uns, davon geziemend in Kenntnis zu setzen, 
daB die Deutsche Geologische Gesellschaft in ihrer allge- 
meinen Tagung in Greifswald im August vorigen Jahres 
einstimmig die Resolution gefaBt hat, bei Ew. Exzellenz 
vorstellig zu werden, dem geologischen Unterricht an den 
Schulen eine gréBere Ausdehnung als bisher zu geben und 
diesen namentlich an den Gymnasien zur Hinfiihrung zu 
bringen. 

Die elementaren Kenntnisse vom Bau der Erde, der 

Gebirgsbildung, des Vulkanismus, der Erdbeben, der geo- 
logischen Arbeitsleistung des Wassers sowie der histori- 
schen Entwicklung der Erdoberflache und ihres organischen 
Lebens sind heutzutage wichtige Erfordernisse der all- 
gemeinen Bildung. Trotzdem ist ihre Pflege in unseren 
Schulen weit hinter derjenigen in anderen Staaten zurick- 
geblieben. 

Die Geologie ist die naturgemafe Grundlage der Geo- 
graphie, die aus ihren Ergebnissen das Verstandnis der 

'’ Der Vortrag wird in einem der nachsten Hefte erscheinen. 



heutigen Erdoberflache herleitet. Auch fir eine anregende 
Vertiefung der Heimatkunde ist die Geologie in hervor- 
ragendem MaS8e geeignet. Dazu kommt ihre grofe Be- 
deutung fiir das praktische Leben, mit dem doch schlieB- 
lich der gré8te Teil der Gymnasialzéglinge spater zu tun 
bekommt. Hin Verstandnis fiir die Bodenschiatze des 
Landes, namentlich der Kohlen-, Salz- und Erzlager, fiir 

die Wasserversorgung und Quellenkunde, fiir die land- 
und forstwirtschaftliche Ausniitzung des Bodens ist ohne 
geologische Grundbegriffe unméglich. Hier aber versagten 
unsere Schulen und besonders unser humanistisches Gym- 
nasium bisher vollstandig, wahrend in den Schulen anderer 
Lander gerade Geologie eines der anregendsten Lehrfacher 
geworden ist. 

Finanzielle Ricksichten kénnen bei der EHinfihrung 
der Geologie als Lehrfach nicht mitsprechen, da die Geo- 
logie im Gegensatz zur Chemie, Physik und Mineralogie 
fast ohne alle kostspieligen Hilfsmittel gelehrt werden kann. 

Die einzige Vorbedingung, die fiir einen solchen Unter- 
richt zu erfiillen ware, ist die Aufnahme der Geologie als 

- Prifungsfach in das Staatsexamen, damit zunachst geeignete 
Lehrer herangebildet werden. In welcher Weise das am 
zweckmaBigsten zu erméglichen ist, wird besonderer Be- 
ratungen bedirfen, denen die Unterzeichneten nicht vor- 
greifen méchten. Sie erlauben sich aber, an Ew. Exzellenz 
die gehorsame Bitte zu richten, die Erledigung dieser 
schon lange dringlichen Angelegenheit nicht langer hinaus- 
schieben zu lassen. Wir gestatten uns dabei, auf die in 
der Anlage beigefiigte friihere Resolution der Deutschen 
Geologischen Gesellschaft vom Jahre 1910 nochmals hin- 

zuweisen. 

Im Auftrage der Deutschen Geologischen Gesellschaft: 

gez. FELIX WAHNSCHAFFE OTTO JAEKEL 



Briefliche Mitteilungen. 

1. Geologische Streifziige in Coahuila. 

Von Herrn Erich HAARMANN. 

(Mit 16 Textfiguren.) 

Mexico, den 8. Juni 1912. 

Seit September 1910 habe ich in Coahuila, jenem Staate, 
der den mittleren Teil von Nordmexiko bildet, wiederholt 
sréBere Reisen ausgefiihrt. Der Mangel an Vegetation und die 
sich weit hinziehenden, gleichmaSig aufgebauten Sierren er- 
leichtern geologische Studien sehr, dagegen verhindern die 
auBerordentliche GréBe des Gebiets, in dem die meisten Reisen 
in langen Uberlandwegen gemacht werden miissen, das meist 
wistenartige Klima, sowie das Fehlen topographischer Karten, 
sich in wenigen Monaten ein vollstandiges Bild der Geologie 
zu machen. 

Wenn ich trotzdem schon heute einige meiner geologischen 
Beobachtungen mitteile, so geschieht dies lediglich deswegen, 
weil es mir durch die wiederholten politischen Unruhen in 
jenen Gegenden zweifelhaft geworden ist, ob ich in absehbarer 
Zeit meine Studien dort fortsetzen und zu einem gewissen 
Abschlu8 bringen kann, es mir aber andererseits besser er- 
scheint, einstweilen etwas Unvollstandiges tiber diese schwer 
zuganglichen und noch recht unbekannten Gebiete zu geben, 
als gar nichts zu verdffentlichen. Man wolle daher die vor- 
handenen Licken entschuldigen, die der natirliche Mangel 
jeder Pionierarbeit sind. Diese lassen jedoch auch erkennen, 
welch interessante Probleme noch in Coahuila zu lésen sind. 
Da mir Zeit und Literatur fehlen, mein Material demnachst 
selbst zu bearbeiten, so habe ich einen Teil davon an Kollegen 

zur Bearbeitung weitergegeben, fir deren Ubernahme ich diesen 
auch hier verbindlichst danke. 

Lage, Topographie und Entwisserung. Coahuila wird 
im Norden vom Rio Grande del Norte begrenzt, der hier 
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die Staatsgrenze Mexikos gegen die Vereinigten Staaten von 
Amerika bildet. Weiter grenzen an Coahuila, von Osten tber 
Siiden nach Westen die mexikanischen Staaten: Nuevo Leon, 
San Luis Potosi, Zacatecas, Durango und Chihuahua. Coahuila 

liegt etwa zwischen 24'/,° und 30° nérdl. Br. und 1° und 5° westl. 
L. von Mexiko. Man rechnet in Mexiko nach dem Meridian von 
Mexiko-Stadt, der 98°16'40" westl. L. von Greenwich ent- — 
spricht. 

Coahuila hat einen Flachenraum von 165099 qkm, ist 
also elfmal so groB wie das Kénigreich Sachsen. Auf den 
Quadratkilometer kommen durchschnittlich 2,2 Einwohner, tat- 
sichlich jedoch sind weite Landstrecken unbewohnt. 

Die beigefiigte Skizze von Coahuila, Fig. 1, gibt keine 
Gebirge an'), jedoch erkennt man die wichtigsten Ziige der 
Oberflachengestaltung auch aus dem Verlauf der FluBlaufe und 
der Verteilung der Lagunen sowie den eingeschriebenen Zahlen, 
welche Héhen in Metern tiber dem Meere angeben. 

Im no6rdlichen Teile des Staates fallt das Land nach 
Norden zu ab; es wird hier vom Rio Grande del Norte ent- 

wassert, der vor der Kinmitindung des Rio Pecos nordéstliche 
und déstliche Richtung hat. Im 6stlichen Coahuila verlauft 
mit nordnordwestlichem Streichen die noérdliche Verlaingerung | 
der Sierra Madre Oriental, die sich jenseits des Rio Grande 
topographisch und geologisch in den Sierren zwischen Rio. 
Grande und Rio Pecos fortsetzt. 

Die Sierra Madre Oriental ist aus mehreren Gebirgsketten 
zusammengesetzt und kein geschlossenes Gebirge. Ihre Be- 
deutung liegt darin, da sie mit ihrem Ostabfall die Be- 
erenzung des mexikanischen Hochlandes gegen die Kistenregion 
bildet, die aus der flachhiigeligen Zone in der Nahe der Sierra 
nach dem Golf zu in die flache Kistenebene tibergeht. Un- 
gefahr dort, wo die Sierra in die Siidostecke unserer Karten- 
skizze eintritt, fangt sie an, sich zu zerteilen: ein Teil der 

Kulissen schwenkt nach Westen ab und streicht fast ost-westlich, 
mit geringer Abweichung nach Nordwesten, ein anderer Teil 
folgt der alten nordnordwestlichen Richtung, und diesen nennen 
wir, obwohl er an Bedeutung und Geschlossenheit verloren hat, 
im folgenden Sierra Madre Oriental. bay 

In dem Winkel, den die sich teilenden Sierren miteinander- 

bilden, liegt, wie auch aus der Karte von ABBOT ausgezeichnet 
zu ersehen ist, eine Art Massiv. Inwieweit dieses durch die 

1) Die beste Karte von Coahuila ist die von T. 8. ABsorr,, 
1: 500000, 1905. 
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Tektonik bedingt ist und die Ursache zur Teilung der Sierren 
war, missen weitere Beobachtungen zeigen. 

Die Wasser der noérdlichen Sierra Madre Oriental nimmt 
der ihr hier 6stlich parallel verlaufende Rio Grande auf, der 
sie weiterhin dem Golf von Mexiko zufihrt. 

Die ost-westlich gerichteten Sierren im Siiden geben ihre 
Niederschlage zum Teil ebenfalls an das Stromgebiet des Rio 
Grande ab, weiter westlich jedoch flieBen sie dem Bolson 
von Mapimi zu. Derselbe nimmt auch die Wasser auf, die 
von der Westseite der Sierra Madre Occidental abflieBen. 

Mit , Bolsén* bezeichnet man ein abfluBloses Auffillungstal, 
das von Bergen wenigstens teilweise umgeben ist und wie eine 
»groBe Tasche~ die Niederschlage der Berge und das von diesen 
transportierte Gesteinsmaterial aufnimmt. Sodann versteht man 
aber auch unter ,Bolsén“ mehrere zusammenliegende Bolsones, 
wenn diese in ihrer Gesamtheit ein abfluBloses Gebiet bilden. 
Eine scharfe Trennung ist dann namlich meistens nicht méglich, 
da die einzelnen Bolsones fast immer wenigstens stellenweise 
untereinander verbunden sind. Auch der ,Bolsén de Mapimt* 
ist ein groBes abfluBloses Gebiet, das aus zahlreichen, 
meistens jedoch nicht ganz fiir sich abgeschlossenen Bolson- 
ebenen besteht. 

Da in anderen Sprachen ein Wort fehlt, das ,,Bolsén* 
wiedergeben kénnte, so verdient diese Bezeichnung allgemeine 
Verbreitung, wie sie auch in der amerikanischen Literatur schon 

eingefiihrt ist‘). 
Der Bolson von Mapimi liegt zwischen den beiden Haupt- 

sierren im Osten und Westen, den ost-westlich streichenden 
Sierren im Siiden (zwischen Saltillo und Torreén) und etwa 
dem Rio Grande im Norden. Ein groBer Teil dieses riesigen 
Beckens gehért zu Coahuila, ein anderer zu Chihuahua und 

ein kleiner zu Durango. 
Dieses Becken darf man sich nun, wie schon oben an- 

gedeutet wurde, keineswegs als eine groBe Ebene vorstellen, 
vyielmehr erheben sich schroff aus ihm zahlreiche meist nicht 
sehr lange, isolierte Kulissen, die Héhen bis weit mehr als 

1000 m itber den Ebenen erreichen, wie z. B. nach meinen 

Messungen die Sierra del Pino (zwischen 28° und 29° nérdl. Br. 
und im 4° westl. L. von Mexiko), deren héchster Punkt 1400 m 
uber der westlich angrenzenden Ebene liegt. 

1) R. T. Hitu: Topographic Atlas, U.S., Blatt 3, U.S. G. S. 1900, 
S. 8. — W.G. Ticut: Am. Geologist, Bd. 86, 1905, S. 271—284. — 
C. H. Gorpown: Professional Paper 68, U.S. G. S., S$. 221. 



“Die Bolson-Ebenen bilden oft abfluBlose Seen, d. s. La- 
gunen, die jedoch nur selten, da es keine permanenten Flisse 
gibt, Wasser enthalten, wahrend man sie auf den Karten fast 
immer als dauernde Seen. dargestellt findet. 

Durch die Schuttmassen, welche die Wasser von den 

randlichen Gebirgen und den Sierren inmitten des Bolsons 
zeitweise nach den Talern trugen, wurden die Gebirgsketten 
immer mehr begraben, weiter und weiter ertranken sie in den 
jungen Sedimenten der TAler. 

Diese Auffiillungstaler gerade sind es, die den Unterschied 
zwischen dem Bolson von Mapimi bzw. der Mesa Central und 
den Ketten, fiir die wir den Namen ,Sierra Madre Oriental” 
beibehalten haben, ausmachen. In dieser namlich werden die 
Taler im allgemeinen weiter erodiert, die Schuttmassen werden 
ausgeraumt und dem Vorlande oder dem Meere zugefihrt. 
Dadurch werden die Ketten der dstlichen Sierra Madre besser 
herausmodelliert und erscheinen so dem Beobachter weitaus 
bedeutender, als die in hunderten von Metern michtigem 
Schutt begrabenen Sierren der Mesa. Tatsachlich sind sie es 
jedoch nicht, im Gegenteil: nach Osten wird die absolute 
Hohe der Sierren im allgemeinen geringer. 

Da sich die Ketten der Mesa und der Sierra Madre geo- 
logisch nicht unterscheiden, so bleibt einzig dieser topo- 
graphische Unterschied. 

Stratigraphischer Uberblick. Palaozoicum. Palio- 
zoische Schichten waren bisher im ganzen Gebiete unbekannt’). 
Bei ,,Las Delicias“ fand sich nun eine machtige Schichtenfolge 
von prapermischem Alter, das sich genauer bis jetzt nicht be- 
stimmen lie8, und ich nenne daher diese Schichten, bis weitere 

Untersuchungen ihre geologische Stellung ergeben haben: ,, De- 
licias-Schichten“. 

Die Machtigkeit der Delicias-Schichten ist mindestens 
2000 m, wahrscheinlich aber noch erheblich mehr. Am besten 

sind sie in einigen ,Arroyos’ aufgeschlossen, so vor allem im 
Arroyo de Wenceslao und im Arroyo de San José. In ihrem 
unteren Teile bestehen die Delicias-Schichten vorwiegend aus 
Gerdllen und verbackenen Sanden, meist vulkanischer Gesteine; 
nach oben werden die Gerdlle kleiner und nehmen ab: machtige 
Banke vulkanischer Sande, die.man stellenweise zuerst fir ver- 

1) Die Erze von Sierra Mojada treten nicht, wie R. Beck, sich 
auf MALCOLMSON beziehend, in der 3. Auflage seiner ,Lehre von den 
Erzlagerstatten*, Bd. Il, S. 278, sagt, in carbonischem, sondern in 
cretacischem Kalkstein auf. 
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wittertes vulkanisches Gestein halten kénnte, wiegen vor. Noch 
weiter nach oben folgen dunkle bis schwarze Mergelschiefer 
und Mergel, die Lagen von Geoden und Banke von dunklem 
Kalk enthalten. Leider fand ich keine Fossilien, jedoch war 
die mir zur Verfiigung stehende Zeit sehr kurz, so daB ich hoffe, 
bei langerem Suchen doch welche zu finden. 

Auf den Delicias-Schichten liegen stellenweise Reste von 
Korallenriffen. Sie bestehen aus einem dunkelblaugrauen bis 
gelblich-grauen, festen, sprédden und ungeschichteten Kalk, der 

besonders im Pichagua gut zu beobachten ist. Er enthialt eine 
reiche Fauna von meist verkieselten Korallen (Tetrakorallen 
und Tabulaten) Brachiopoden usw., deren Bearbeitung Herr 
W. HAACK freundlichst tbernommenhat. Dieser hat sie zwar 
noch nicht beendigt, jedoch hat die bisherige Vergleichung eine 
groBe Ahnlichkeit mit den von G. Girty') beschriebenen Gua- 
dalupe-Schichten ergeben, und wie Herr HAACK mir mitteilt, 
haben die bei Las Delicias gefundenen Klippen héchstwahr- 
scheinlich permisches Alter. Von der Aufzahlung der bisher 
bestimmten Fossilien sehe ich ab, da Herr HAACK demnachst 
selbst seine Untersuchung der Fauna ver6ffentlichen wird. 

Mesozoische Schichten. In bezug auf die strati- 
graphischen Verhaltnisse der mesoischen Formationcn verweise 
ich auf die Arbeiten der um die Gliederung dieser Schichten 
in Mexiko verdienten Geologen BURCKHARDT und BOESE. 
Durch die Arbeiten des ersten wurden uns mehrere Jura- 
vorkommen naher bekannt, wahrend BOESE besonders Kreide 
bearbeitete. Es genigt hier, auf die zusammenfassenden No- 
tizen der beiden Autoren”) hinzuweisen, wo weitere Literatur 
angegeben ist. 

Fir uns ist hier folgendes wichtig: Die Altesten der be- 
kannten mesozoischen Schichten unseres Gebiets gehéren dem 
Oberen Jura an. Sie sind bisher von Mazapil, San Pedro 
del Gallo (westlich Mapimi) und Symén bekannt, welche Vor- 
kommen von BURCKHARDT bearbeitet wurden. 

Auch Untere Kreide kennt man von verschiedenen Punkten, 

jedoch nur aus der Zone, in der auch Oberer Jura vorkommt: 
also im siidlichen und sidwestlichen Teile unserer Karten- 
skizze, wahrend weiter nérdlich Untere Kreide ebensowenig 

wie Jura bekannt geworden ist. Es ist wahrscheinlich, dai 
je weiter nach Norden, um so mehr Verhaltnisse eintreten, 

1) G. Girty: The Guadalupian Fauna, Prof. Paper 58, U.S. G.5. 
*) C. BurcKHARDT: Neue Untersuchungen iiber Jura und Kreide 

in Mexiko. Zentralbl. Min. 1910, Nr. 19 u. 20. — E. Bose: Neue Bei- 
trage zur Kenntnis der mexikanischen Kreide. Ebenda. 



wie sie in Texas herrschen, wo Aptien das Alteste bekannte 
Kreideglied ist und Mittlere Kreide weithin transgredierend 
liegt. Der Rio Grande ist, soweit er Mexiko und die Ver- 
einigten Staaten scheidet, weder in tektonischer noch in strati- 
graphischer Beziehung eine Grenze. 

Weit verbreitet sind jene miachtigen, gréBtenteils fossil- 
armen Kalke der Unteren und Mittleren Kreide, welche die 
Hauptmasse der Sierren bilden. 

Die Obere Kreide beginnt mit Turon (Zone des Inoceramus 
labiatus), von dem BOESE eine Reihe Fundpunkte angibt, und 
das ich selbst noch an zahlreichen anderen Stellen gefunden 
habe. Diese Stufe tritt iberall im Gebiet in derselben Facies 
und mit der gleichen individuenreichen aber speziesarmen Fauna 
auf. Ks sind dinnschichtige, ebenplattige Kalkschiefer, meist 
etwas mergelig, in denen Inoceramus labiatus und einige andere 
Arten dieses Genus sehr haufig sind. 

Die Labiatusschichten sind, soweit wir heute wissen, die 
jungste derjenigen Schichtstufen, von denen wir sicher eine 
gleichmaBige Ausbildung ihrer Facies kennen, d. h. sowohl 
westlich der Sierra Madre Oriental, im Gebiet der Mesa Central, 
als auch in ihrem Ostlichen Vorlande, also in Gebieten mit 
heute recht verschiedenen Hohenlagen. 

Hine interessante Turon-Fauna fand sich beim Macho in der 
Hacienda Mévano'), deren Bearbeitung Herr E. Borse freund- 
lichst tibernommen hat. Es findet sich unter den Fossilien 
auch Inoceramus labiatus, und wie mir Herr BOESE mitteilt, 
handelt es sich hier um die Basis der Labiatus-Schichten. 

Emscher fand ich an den Cabeceras del Rio Escondido, 

nicht weit von Allende, Coahuila, déstlich der Sierra Madre 
Oriental. Er besteht aus dickbankiger heller Kalkkreide mit 
einer dem Inoceramus digitatus ahnlichen Form. Herr BOESE 
halt sie fiir eine neue Art und wird auch hieriber gelegentlich 
eine Notiz geben. Der Emscher ist hier also ahnlich aus- 
gebildet wie in Texas und verschieden von dem Vorkommen 
in Guerrero, dem ersten und bisher einzigen in der Literatur 
bekannten Fundpunkt von Emscher in Mexiko. Dort tritt 
namlich nach BURCKHARDT diese Stufe als ,,schwarzliche Schiefer 
und Mergelschiefer, grauliche oft sandige Schiefer und Mergel- 
kalk“ auf. 

) Bei meinen Untersuchungen im Gebiete dieser Hacienda sowie 
bei denen des Cerro de Santiago, die wegen der yroben Wasserarmut 
und der weiten Hntfernungen nur mit mancherlei Schwierigkeiten aus- 
zufuhren waren, fand ich stets gern gewahrte tatkraftige Hilfe des Hauses 
Feperico Rirrer, wofir ich diesem auch hier verbindlichsten Dank sage. 



Untersenon beschrieb BOESE yon Cardenas, das er wegen 
der so verschiedenen Facies von anderen amerikanischen Vor- 
kommen mit dem Lokalnamen ,,Divisidn Cardenas“ belegte. 

Auch Obersenon gibt BOESE an, jedoch ist wenigstens 
oberstes Obersenon bisher nicht nachgewiesen worden. 

Endlich Danien. Dieses und vielleicht ein Teil des 
Senons wird in Nordamerika durch Laramie vertreten, eine 
héchst interessante Formation, da sie nach den weit ver- 

breiteten, gleichmaSigen Meeresbildungen des Jura und der 
alteren Kreide eine durchaus andere Facies zeigt. Laramie 
ist in nachster Nahe des Festlandes oder auf ihm, in Binnen- 
seen gebildet worden. In Coahuila sind Laramieschichten 
bisher aus den Kohlengebieten bekannt geworden'). Sie ent- 
halten Sandsteine und Konglomerate und in ihrem unteren 
Teile Kohlen, gerade wie jenseits des Rio Grande. Auf die 
Folge der jingsten Kreideschichten im Kohlenbezirk von 
Esperanzas miissen wir unten noch eingehen. 

Fir im wesentlichen gleichaltrig mit Laramie glaube ich 
Schichten halten zu sollen, die ich im Gebiet der Hacienda 
Movano, besonders in der Nahe des Ranchos Soledad fand, 
und die ich bis zur endgiltigen Festlegung ihres Alters 
,s0ledad-Schichten“ nenne. Zuunterst treten graue, griine 
und rote Mergel auf, die haufig steinmergelartig zerbréckeln. 
Ich habe diese bunten Mergel auch an vielen Stellen an der 
Bahn zwischen Escalon und Sierra Mojada beobachtet. Dariiber 
hegt eine Folge von Sandsteinen, Konglomeraten und Ton- 
schiefern, bzw. Sandschiefern. Die Sandsteine zeigen vielfach 
diskordante Parallelstruktur und sind haufig zu Quarziten 
verkieselt. Die Gerdélle bestehen hauptsachlich aus Kreidekalk 
und vulkanischen, vor allem Andesit- und Rhyolith- 
ahnlichen Gesteinen, wie sie auch in den vulkanischen 
Higeln jener Gegend auftreten. Fig. 2 gibt ein Bild 
der Soledad-Schichten beim Rancho Soledad. 

Offenbar sind diese Schichten in Becken und zwar in 
SiBwasserbecken gebildet worden, denn nichts deutet auf Ab- 
lagerung im Meere oder in seiner Nahe, wie dies beim Laramie in 
den Kohlengegenden der Fall ist. Glaukonit wurde im Gegensatz 
zu jenen Gebieten in den Soledad-Schichten nirgends gefunden. 

Fossilien sind selten: nur an einer Stelle fanden sich in 

den Konglomeraten verkieselte Holzer und riesige verkieselte 
Wirbeltierreste. Meine Zeit erlaubte es nicht, an jener Stelle 

1) J. G. AGUILERA: Les gisements carboniferes de Coahuila. Guide 
géologique au Mexique 1906, XX VII. 
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Aufschlisse zu machen, und so muBte ich mich mit der Auf- 

sammlung der herausgewitterten Stiicke begniigen, die meist 
nicht recht gut erhalten waren. Leider fanden sich keine 
Zahne, die eine Bestimmung erleichtert hatten. Immerhin 
sandte ich die Wirbeltierknochen Herrn HENRY SCHROEDER, 
der sich freundlichst ihrer Untersuchung annahm und zu der 
Ansicht kam, es sei das wahrscheinlichste, da8 es sich um 
Saurier handele. _Zu genauen Bestimmungen ist aber natiir- 
lich weit mehr und besseres Material notwendig, dessen Be- 
schaffung der Wassermangel jener Gegend schwierig und die 
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Fig. 2. 

»soledad-Schichten* beim Rancho Soledad. 

Revolution augenblicklich unmdédglich macht. Trotzdem hoffe 
ich eines Tages, wenn moglich im gréferen MafSstabe, mehr 
Material ausgraben zu kénnen. 

Diese wahrscheinlich als Saurierreste zu deutenden Wirbel- 
tierknochen . legen die Gleichaltrigkeit der Soledad-Schichten 
mit Laramie nahe. 

Tertiar wurde nirgends gefunden, es mag jedoch bemerkt 
werden, da8 die Laramiestufe von einigen Autoren als Altestes 
Tertidr aufgefa8t wurde’). 

1) Zur Stratigraphie der obersten Kreideschichten vergleiche auch 
T. W. Sranron und J. B. Harcuer: Geology and Palaeontology of the 
Iudith River beds. Bulletin 257, U. S. G. 8S. 1905. 

aie! 
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Tektonische und vulkanische Vorgainge und ihre 
Zeitlichkeit. Der Ablagerung der prapermischen Delicias- 
Schichten mu8 die Bildung eines Festlandes vorangegangen sein, 
yon welchem das diese zusammensetzende Gesteinsmatcrial 
abgetragen werden konnte. Besonders im unteren Teile be- 
stehen die Delicias-Schichten vorwiegend aus Gerdllen und 
Sanden vulkanischen Gesteins und mit oder nach jener 4ltesten 
nachweisbaren Schichtenbewegung mu8 daher auch vulkanisches 
Magma emporgestiegen sein. 

Die Delicias-Schichten wurden vor Ablagerung des Perm 
sehr stark gefaltet, und zwar streichen die Schichten norddést- 
lich und fallen steil nach Norden ein. Vielfach ist das Ein- 

Fig. 3. 

.Delicias-Schichten* im Arroyo de Wenceslao. 

fallen senkrecht, fast nirgends weniger als 45°. Zahlreiche 
meist unbedeutende Querverwerfungen durchsetzen die Schichten, 
von denen Fig. 3 ein Bild gibt. 

In den stark nach Norden gefalteten Delicias-Schichten 
glaube ich den Typus der Appalachen wiederzuerkennen, 
und es ist moéglich, da8 wir es hier mit den Resten eines 
stidlichen Zweiges dieses auBerordentlich ausgedehnten Ge- 
birges zu tun haben, dessen Auffaltung im Obercarbon statt- 
fand. 

Der auf den gefalteten Delicias-Schichten stellenweise 
noch erhaltene permische Korallenkalk, der in Figur 4 abge- 
bildet wurde, hat soweit sich bisher feststellen lieB, keine 

Dislokationen in bezug auf seine Unterlage erfahren. Der massige 
Kalk zeigt keine Schichtung, sondern ist von verschieden ge- 
richteten Kliften durchsetzt, die den Kalk in einzelne Blécke 

auflésen. . 
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Bei den jiingeren Dislokatiosperioden, denen die 
heutigen Oberflachenformen im wesentlichen ihre Entstehung 
yerdanken, lassen sich im Gebiet unserer Kartenskizze wie 

auch in anderen Teilen Mexikos zwei Faltungsrichtungen 
unterscheiden: eine generell nordwestlich gerichtete, die haufig 
stark nach Ost-West, weniger nach Nord-Siid abweicht und 
eine nordéstlich streichende, die Abweichungen nach Nord-Sid 
zeigt. Man ersieht hieraus, da8 beide Faltungen ineinander tiber- 
gehen kénnen, jedoch sind sie meistens auseinander zu halten. 

Fig. 4. 

Der ,,Pichagua“, bestehend aus permischem Korallenkalk, 
darunter ,Delicias-Schichten‘®. 

Die nordwestliche Faltung ist die weitaus bedeuten- 
dere, denn sie beherrscht die héchsten Gebirge: die Sierra 
Madre Occidental und die Sierra Madre Oriental, sowie die zahl- 

reichen Sierren im dazwischenliegenden Bolsén de Mapimi'); 
sie hat das ganze Gebiet meist auB8erordentlich stark zusammen- 
geschoben. H4&ufig findet man nach Norden iiberfaltete Anti- 
klinalen, oft scheinbar monoklinalen Bau und_ stellenweise 
Schuppenstruktur, bei welcher an _ streichenden, parallelen 
Uberschiebungen sich dieselben Schichten éfters wiederholen. 

1) Allgemein wird wohl nunmehr die Tatsache anerkannt sein, 
daB die Mesa Central kein Horst und topographisch keine grofe Ebene, 
sondern im wesentlichen ein Faltenland ist. Vgl. bierzu E. Bosr: Zur 
Frage der Entstehung des sogenannten mexikanischen Zentralplateaus. 
N. Jahrb. Min. 1908, Bd. II. Die Ansichten BOses tiber diesen Gegen- 
stand sind auch nach meinen Beobachtungen durchaus zutreffend. 
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Ill. Profll an der Westseite des Puerto de Sta. Eulalia. 

Fig. 5. 

Schematische Profile durch den Nordrand der Sierra de San Lorenzo. 

Fig. 6. 
Berge an der Ostseite des Puerto de Sandate. 

Links der Cerro de Sandate. 
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Fig. 5 zeigt diese Verhiltnisse vom Nordrande der Sierra 
de San Lorenzo, siidlich von San Pedro de las Colonias. 
Fig. 6 gibt die nattirliche Ansicht des ersten Profils in Fig. 5. 
Die Uberschiebung ist in der Figur nicht zu sehen, sie geht 
dort zutage, wo im Nordabfall des Cerro de Sandate eine 
leichte Delle erscheint. Aus dem Kinfallen der Uber- 
schiebungen und der Richtung der Uberfaltung, wie sie aus 
Fig. 7 ersichtlich ist, die ich der Liebenswirdigkeit des 
Herrn ARTUR FREY verdanke, geht hervor, da8 der Druck, 
welcher die nordwestliche Faltung verursacht hat, von Siiden 
bzw. von Siidwesten kam. 

Fig, 7. 

Nach Nordwesten iiberfaltete Kreidekalkschichten bei der 

Ojuela-Grube (Mapimi), gesehen von Campo Sur. 

Die Sierren ziehen sich meist nicht sehr weit hin, um 
dann von anderen parallel verlaufenden, wechselnd ansetzenden 
Ketten abgelést. zu. werden. Dabei ist auffallig, daB das 
Streichen der Schichten oft gegen das Generalstreichen der 
Sierren gerichtet ist, und zwar verlaufen die Gebirge mehr in 
der Nord-Siid-Linie angendherten Richtungen gegeniiber den 
mehr nordwestlich streichenden Schichten. Es entstehen da- 

durch eigenartige Abzweigungen von den Hauptgebirgszigen, 
die durch mehr oder weniger tiefe Kinbuchtungen von diesen 
getrennt sind. Siiss nennt diese Erscheinung treffend ,,schrige 
Kulissenfaltung“, die sich sonst besonders im Great Basin, 
Arizona, Neu-Mexiko, aber auch in Nieder-Californien findet. 
Auf die Abhnlichkeit des Baus der Sierren im Bolsén de 
Mapimi mit dem der Basin Ranges, wies auch EK. SUSS nach 
Berichten von EDMUND NAUMANN und anderen schon hin, und 
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er betrachtet diese Ketten als die sidliche Fortsetzung seines 
, Zwischengebirges.. SUSS meint, die Mesa Central sei ein 
,eingebrochenes Faltenland": ,,streichende Briche durch- 
schneiden den Bau, der an ihnen oft in lange Streifen zerlegt 
ist, oft auch zu tiefen Griben absinken mag“. Solche 
streichenden Briiche, an denen Absenkungen stattgefunden 
haben, moégen existieren, sie sind mir jedoch nicht bekannt 
geworden, und ich bin der Ansicht, da der ganze Bau sehr wohl 
lediglich durch tangentialen Zusammenschub, der in der Haupt- 
sache Faltung und Uberschiebung, gelegentlich auch Aufpressung 
an steilen Briichen zur Folge hatte, gebildet werden konnte. 
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»Polygon-Falte“ bei Minas Viejas (Nuevo Leon). 

Im Ostlichen Vorlande der Sierra Madre Oriental, wo die 
nordwestliche Faltung schon sehr an Intensitaét abgenommen 
hat und ganz aufhort, findet man weithin die Schichten nur 
schwach geneigt, bis sie dann oft unvermittelt scharf gefaltet 
sind. Solche Verhaltnisse sah ich bei Peyotes und in anderen 
Gegenden. Hine ausgezeichnete Vorstellung hiervon gibt 
Fig. 8, die ich der Freundlichkeit des Herrn C. Q. SCHLERETH 
verdanke. Man sieht auf ihr nach Norden gegen ein durch 
eine Querverschiebung freigelegtes Profil. Links auf dem Bilde 
liegen die Schichten flach; ohne Bruch gehen sie dann plotz- 
lich in eine Falte tiber, die sich aus einzelnen nach unten 
durchgebogenen, winklig aneinander stoBenden Stiicken zu- 
sammensetzt. Solche Falten nenne ich ,,Polygon-Falten®. Im 
Hintergrunde links setzen schwach nach Siidwesten geneigte 
Kreideschichten die Berge zusammen. Diesseits, also siidlich 
der Querverschiebung, lings welcher jetzt ein Tal erodiert 



worden ist, setzt die Sattelachse fort, jedoch hier auf dem 
Siidfligel von einer Uberschiebung begleitet. In dem Schema 

Fig. 9 sind diese Verhaltnisse dargestellt. 
Tangentialer Gebirgsdruck kam, wie tberall 
bei der nordwestlichen Faltung aus Sid- 
westen und schob die Schichten zusammen. 
Der siidliche Gebirgsteil lie8 sich wohl wegen 
eines vorlagernden Hindernisses nicht weiter- 
schieben, so da die nach der Faltung weiter 
wirkenden Krafte sich in einer Uberschiebung 
am Siidfligel auslésten, wa&hrend sie beim 
nordlichen Teil entlang der Verschiebung 
dessen Vorschub nach Nordosten bewirkten, so 
da8 hier kein Bruch der Schichten eintrat. 

Verwerfungen im engeren Sinne, an denen im wesent- 

lichen vertikale Schichtenverschiebungen stattgefunden haben, 
konnten bisher erst an einer Stelle beobachtet werden, und 

zwar dort, wo der Horst der palaozoischen Delicias-Schichten 

Rice o: 

Schema des Baus 

bei Minas Viejas. 
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Praperm Perm Kreide Diorit Abhang< 

Fig. 10. 

Schematisches Profil durch den Nordrand der Sierra Sta. Ana, 
Hacienda ,Las Delicias“. 

erscheint, an der Siidwestecke jenes oben erwadhnten Massivs, das 
ich im Winkel zwischen den sich teilenden Sierren vermute. 

Wahrend die Kreideschichten auf der Siidseite der Sierra 
Santa Ana noch gefaltet sind, liegen sie auf deren Nordseite 
sohlig oder kaum merklich geneigt. Hier finden sich steile 
Briiche, die nach der Sierra, also nach Siiden zu einfallen. 
Die nérdlicheren Schollen sind in Staffeln relativ und auch 
wohl tatsachlich die gehobenen, und an dieser Stdérungszone 
kommt dann Pal&ozoicum (Delicias-Schichten und Perm) zu- 
tage: geologisch ein Horst, topographisch ein Graben. Meine 
Auffassung der Verhaltnisse kommt in dem _ schematischen 

Profil Fig. 10 zum Ausdruck. 
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Fig. 11 zeigt die beiden sich kreuzenden Spalten am 
Agua Grande, oberhalb der Hauser der Hacienda Las Delicias. 
Fig. 12 gibt die N 15° O streichende Spalte, an der keine 
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Die beiden sich kreuzenden Spalten am Agua Grande 
(Hacienda , Las Delicias“), 
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Nordéstlich streichende Kluft am Agua Grande. 

Verwerfung der Schichten stattgefunden hat, wahrend an dem 
in Fig. 13 dargestellten Bruche, der in N 70° W streicht und 
mit 70° nach Siiden fallt, eine Schichtenverschiebung vor sich 
ging, und zwar, wie die mit dem Hinfallen gerichteten 

3 



Harnischstreifen zeigen, wesentlich im  senkrechtem Sinne, 
Der Teil rechts der Verwerfung ist der gehobene. 

Es liegt kein Grund vor, anzunehmen, daf die hier 
nachzuweisenden wesentlich vertikalen Bewegungen auf senk- 
recht gerichtete Krafte zurickzufihren sind, es ist vielmehr 
naheliegend auch diese Briiche als Folge horizontalen Schubs 
aufzufassen, wie dessen Wirkungen sidlich und weiter nord- 
lich dieses Gebiets zu beobachten sind. Da8 er hier nicht 
die ,,Great Basin structure“ hervorrief, sondern sich in der 
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Fig. 138. 

Verwerfung am Agua Grande. 

Aufpressung des paladozoischen Horstes an Staffelbriichen aus- 
léste, liegt lediglich daran, da8 die mesozoischen Schichten 
hier auf der scharf gefalteten alten Unterlage ruhen, die eine 
weitere Faltung nicht zulief. 

-AuBerhalb des Gebiets fand ich ahnlich aufgepreBte 
Schichten beim Salto Grande, in der Nahe von Necaxa, etwas 
nordlich von 20° nérdl. Br. in der Sierra Madre Oriental. 
Hier sieht man in einer Basaltdecke einen Horst von Kreide- 
kalk, der gegen das vulkanische Gestein mit steil von ihm 
abfallenden Verwerfungen abschneidet, von denen wenigstens 
eine gut aufgeschlossen ist. Ich halte die Kreideschichten fur 
aufgeprebt und dabei zusammengestaucht. In der Nahe der Ver- 
werfung biegen sich die Kalke nach unten und legen sich der 
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Verwerfung selbst parallel, so da8 dadurch der Eindruck eines 
aufgepreBten Pfropfens entsteht. Damit stimmt auch iberein, 
daB die in beiden Gebieten weitverbreiteten jiingeren Schichten 
— also bei Las Delicias: Kreide, bei Necaxa: Basalt — 

durchaus ungestért und praktisch horizontal liegen. Dies ist 
jedenfalls leichter dadurch zu erklaren, daf die alteren Ge- 
steine gehoben wurden, als dadurch, daB die jiingeren weithin 
gleichmaBig gegeniiber den verhaltnismaBig viel weniger aus- 
gedehnten Kernen alter Schichten abgesunken sind. 

Fig. 14. 

Intrusion von Diorit in Kreideschichten beim Agua Grande. 

Wabhrend und nach der nordwestlichen Faltung fand unter- 
irdisches Magma Wege emporzusteigen: es bildete Intrusionen 
und drang bis an die Oberflache, wo es Ergiisse und Krater 
bildete. 

Kine Intrusion von Diorit wurde in dem schematischen 
Profil Fig. 10 angedeutet. Sie steht in Verbindung mit der 
Verwerfung am AguaGrande. Auffallend ist, da8 der Diorit 
die Kreideschichten in keiner Weise aufbiegt.oder stért. Aus 
Profil Fig. 10 ist dies schon ersichtlich, und Fig. 14 bringt 
es nochmals im einzelnen zur Darstellung. Man mu8 zu der 
Auffassung kommen, da das Magma schon bestehende Hohl- 
raume ausgefillt hat, die sich in dem kalkigen Gestein be- 
sonders entlang Verwerfungen durch erhéhte Wasserzirkulation 
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bildeten. In denselben Kreideschichten findet man auch sonst 
zahlreiche Héhlen und in der Ebene bedeutende Erdfalle. 

AufSer Intrusionen kommen auch vielfach Vulkane vor. 
Typisch ist der , Vulkan von. Mévano“ beim Rancho Mévano. 
Sein Hauptteil ist der Cerro de Mévano (64 m tiber dem Rancho 
Movano). Er bildet mit den Hiigeln beim Rancho Santa Maria 
den Vulkan, der heute durch Erosion stark zerstort ist; alle 
seine Reste beweisen durch ihren gleichmaBigen periklinalen 
Bau, da8 sie zusammengehoren. [hr Material besteht aus Basalten, 
die oft sehr porés sind. AuSer Basalten finden sich Tuffe, 
besonders bei Alt-Movano. Der Vulkan von Movano hat in 
Hohe der heutigen umgebenden Ebene einen Durchmesser von 
ungefahr 5 km. 

Einen anderen Typ von Vulkanen vertritt der Cerro de 
Santiago, etwa 20 km nérdlich von San Pedro de las Colonias. 

ios.1p: 

Partie von der Westseite des Cerro de Santiago. 

Er ist ein stark zerrissenes, aus vielen Gipfeln bestehendes 
kleines Gebirge, das Bogenform hat: im Siiden ist der Berg- 
zug westlich gerichtet, er biegt dann allm&hlig nach Norden 
um, und geht in rein noérdliche Richtung tiber. Die Haupt- 
masse des Gebirges liegt im siidlichen Teil, wo es sich auch 
am hdchsten titber die benachbarte Ebene erhebt. Fast alle 
Erhebungen des Gebirges, sowie die zahlreichen Berge und 
Hiigel in seiner Nahe, fallen nach der Innenseite des Bogens 
schroff, nach auBen sehr sanft ab. Ein charakteristisches 

Bild von der Westseite des Cerro de Santiago gibt Fig. 15, 
die auch einen gleichmaSig abfallenden Kegel zeigt; solche 
sind jedoch nicht die Regel. Im Nordosten, der offenen Seite 
des vom Cerro de Santiago gebildeten Bogens vorgelagert, 
etwa 6 km von ihm entfernt, liegen die Gachupines, die ihren 
Steilabfall nach dem Cerro de Santiago zu, also nach Sitiden 
bzw. Siidwesten haben, wahrend sie sich nach Norden langsam 
abdachen. Der Cerro de Santiago und die Gachupines bilden 
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daher Teile eines kreisférmigen Bergzuges, der im ailgemeinen 
nach innen steil, nach auBen flach abfallt. Die Oberflachen- 
formen werden durch den geologischen Bau bedingt, denn die 
vulkanischen Gesteine (vorwiegend Andesite und Basalte), 
aus denen alle jene Berge und Higel bestehen, zeigen ein 
Kinfallen, das ihrem flachen Abfall entspricht, d. h. im Cerro 
de Santiago nach Siiden bis Westen, in den Gachupines nach 
Nordosten. Dabei wird generell das Fallen nach dem Aufen- 
rande des Santiago-Bogens flacher. Alle diese Erhebungen 
bilden danach die verhaltnismaBig geringen Reste eines Ring- 
vulkans. Zum grofen Teil sind sie durch die Seeablagerungen 
der Laguna begraben, in die sie sich unter der heutigen Ober- 
flache noch fortsetzen, so da8 der Vulkan an der Basis einen 

Durchmesser von wenigstens 25 km gehabt haben mu8. Aus 
der Form der Erosionsreste zu schlieBen, war er wohl nicht 
sehr hoch und hatte einen weiten Krater. 

Die nordéstliche Faltung ist die nachst jiingere der 
bis heute sicher nachweisbaren tektonischen Erscheinungen, 
denn die jiingeren Schichten sind, soweit sie iiberhaupt ge- 
faltet wurden, von ihr betroffen worden. So vor allem die 

oben erwahnten Soledad-Schichten, jene Beckenbildungen, in 
denen Gerdlle vulkanischer Gesteine vorkommen. 

Sonst macht sich die nordéstliche Faltung noch dadurch 
bemerkbar, daf sie die schon nordwestlich zusammengeschobenen 
Schichten nochmals in norddéstlicher Richtung faltete. In 
nordwestlich scharf zusammengestauchten Gebieten, wie in den 
eroBen Sierren, ist die nordéstliche Faltung oft nicht leicht 
nachzuweisen. Und doch glaube ich die oben geschilderte 
eigenartige ,schrige Kulissenfaltung® durch doppelte Faltung, 
d. h. durch eine starkere altere und eine weitaus schwachere 
jungere erklaren zu sollen. Sicheres hiertiber miissen weitere 

Untersuchungen ergeben. | 
Dort, wo wahrend der Alteren Dislokationsperiode die 

Schichten nur schwach gefaltet wurden, ist die norddéstliche 
Faltung meist gut zu beobachten, wie beispielsweise im dst- 
lichen Vorlande der Sierra Madre Oriental, wo die nordwest- 
lichen Falten allmahlig ausklingen. Wo ich beide Richtungen 
zusammen beobachtete, war regelmaBig die nordwestliche die 
bedeutendere; beide sind oft an einer Schicht auf einem 
Quadratmeter Flache zu sehen. Nirgends jedoch konnte ich 
dort einen Bruch nachweisen, vielmehr geht die eine Streich- 
richtung immer mehr oder weniger sanft in die andere iiber. 
Haufig findet man in kleineren und gréSeren Higeln perikli- 
nales Streichen. Besonders kenne ich diese Verhaltnisse in 
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der Gegend von Peyotes und Allende (Coahuila), siidlich 
Ciudad Porfirio Diaz. Neben gro8en Flachen, wo die Schichten 
nur sehr wenig und gleichmaBig geneigt liegen, findet man 
Gebiete, die durch Periklinalen in ihrer Topographie schach- 
brettartiges Aussehen haben. Zwischen nordwestlich und nord- 
dstlich gerichteten Hiigeln liegen kesselférmige Taler. Die 
Higel zeigen fast immer perisynklinalen Bau, wahrend die 
Antiklinalen in den Talern liegen. Wie es scheint, hangt 
dies von der Gesteinsbeschaffenheit ab: spréde Kalke werden 
besonders bei doppelter Faltung sehr zerbrechen, und zwar 
hauptsachlich in den Periantiklinalen, so da8 die Erosion dort 
doppelt rasch einwirken kann. 

Der periklinale Schichtenbau ist aus vielen Gebieten 

Nordmexikos bekannt, so besonders aus der Gegend zwischen 
Monterrey und Torreén. SCALIA’) meinte, die Ursache seien 
Lakkolithen (von denen freilich nie etwas zu sehen war), aber 

schon BOESE*) sprach die Vermutung aus, da doppelte 
Faltung der Grund sei. 

In einiger Entfernung éstlich von der Sierra Madre ist 
in unserem Gebiete die nordwestliche Faltung nicht mehr 
nachzuweisen, vielmehr beobachtete ich dort rein nordéstliches 

Streichen der Schichten. So ist z. B. bei den Cabeceras del 
Rio Escondido Emscher in N 50° O zu einem Sattel gefaltet, 
der nach Siidosten mit 16°, nach Nordwesten mit 40° ab- 
fallt. Dies sowie Beobachtungen an anderen Stellen deuten 
darauf hin, da8 auch bei der nordéstlichen Faltung der Druck 
von Siiden bzw. Siidosten kam. In der Kohlengrube , El Fénix™ 
sah ich ein Streichen des Flézes in N 45° O mit 5° Fallen 
nach Siiden. Nach dem Grubenbilde ist das Generalstreichen 
das gleiche. 

Infolge der nordéstlichen Faltung wurden, wie man nach 
unseren heutigen Kenntnissen annehmen mu8, Lakkolithen ge- 
bildet. Von den mir im Gebiet bekannten ist der bedeutendste 
der Cerro Blanco, unmittelbar bei dem als , Blanco” bezeich- 
neten Punkt der Kartenskizze, im Gebiete der Ranchos de 
Armendaiz, etwa 175 km noérdlich vom Cerro de Movano. Er 

bildet 2 Spitzen: Cerro Blanco Grande und Cerro Blanco Chico. 
Zum gréBten Teil wird er aus rostbraun verwitterndem, hellem 

1) S. Scania: Sopra alcune singolari formazioni montuose del 
Messico. Atti dell’ Accademia Gioenia di scienze naturali in Catania. 
Ser. 4a, Bd. XIX, 1906. 

*) E. Bose: Excursion dans les environs de Monterrey et Saltillo. 
Guide géologique au Mexique, XXIX. Vgl. auch Denselben: Ex 
cursion dans les environs de Parras. Ebenda, XXIII. 
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Rhyolith (?)') gebildet, von dem der Berg seinen Namen hat. 
Fig. 16 gibt einen Blick auf den Cerro Blanco von Siiden; der Cerro 
Blanco Chico liegt vor der héchsten Spitze und erscheint im 
Bilde als ein Grat. Am FuBe des Cerro Blanco legen sich Labiatus- 
schichten mantelférmig um ihn herum; es sind hier, wie auch 
sonst, mergelige Kalkschiefer, die zahlreiche Fossilien, und zwar 
besonders Inoceramen fiithren. Ks kann kein Zweifel sein, daB hier 

eine Aufpressung der Schichten durch das Magma stattgefunden 
hat; wie sollte sonst wohl eine sich dem Lakkolithen so an- 

schmiegende Lagerung der Schichten zustande kommen! In 
den Schiefern treten, ihrem Streichen folgend, Gange von 

Camptonit (nach WaiTz) auf. Solche finden sich auch weiter 

Fig. 16. 

Der Cerro Blanco von Siiden. 

westlich, und zwar immer im Streichen der Turonschiefer, so 
da8 man annehmen mu8, da8 das Magma infolge der Faltung 
in den durch diese hervorgerufenen Schwachelinien aufgestiegen 
ist. Man beobachtet dies z. B. westlich am Wege vom 
Rancho Blanco nach Paquita, wo die Schichten und der 
Eruptivgang in N 27° O streichen. Noch weiter westlich im 
Tale von Temporal, am Wege vom. Rancho Blanco zur Noria 
del Temporal streichen die Schichten in N 70° O. In ihnen 

') Herr P. Wairz war so freundlich, einen Teil der von mir in 
Coahuila gesammelten Gesteine zu untersuchen. Ein Stiick von dem 
Material des Cerro Blanco bestimmte er als ,Granitisch-porphyrisches 
Gestein mit Topas, Turmalin und Muscovit aus der pneumatolytischen 
Kontaktzone“. Herr Warrz figt hinzu, daB das Gestein dem Quarz- 
porphyr mit Topas aus der Kontaktzone des Granits der Saubachschlucht 
in Sachsen ahnelt, und verweist dabei auf RoSeNBUSCH. 
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tritt hier mit gleicher Richtung ein bis 14 m machtiger Gang 
von Camptonit auf, in dessen Nahe die Schichten kontakt- 
verandert sind: die hellgelben, mergeligen Kalkschiefer sind ver- 
kieselt und sehen dunkel, fast schwarz aus. Zudem sind sie 
hier stark gestaucht, wahrend sie sonst verhaltnismaBig sanft 
und gleichmaBig gefaltet sind, woraus sich ergibt, daB das 
Magma, wiewohl es den durch die Faltung vorgezeichneten 
Schwachelinien folgte, doch beim Aufsteigen die Schichten 
noch selbst erheblich zusammendriickte. 

Zar BloBlegung dieses Lakkolithen, der heute als hohe 
Spitze weithin sichtbar ist, muBte langwahrende Erosion 
einwirken. 

Ganz 4&bnliche Lakkolithen sind in den Vereinigten 
Staaten bekannt, und auch von der Grenze dieser gegen 
Mexiko hat BorsE‘) einen solchen beschrieben. Es ist dies 
der Cerro de Muleros, etwa 460 km nordwestlich vom Cerro 
Blanco. Auch dort, wo Syenitporphyr das Material des 
Lakkolithen bildet, ist das jiingste Glied, mit dem er in 
Kontakt steht, Turon, wahrend sich in den Vereinigten Staaten 
auch noch in allerjingsten Kreideschichten lakkolithische 
Intrusionen finden. 

Uber die relativen Altersverhaltnisse der jiingeren Fal- 
tungen und vulkanischen Erscheinungen wiederhole ich zu- 
sammenfassend: die alteste und in ihrem Effekte bedeutendste 
Faltung ist die nordwestliche. In den von ihr hauptsachlich 
betroffenen Schichten finden sich keine Gerdlle vulkanischen 
Gesteins, vielmehr drang vulkanisches Magma in oder durch 
diese Schichten, oft auf Spalten oder an den durch die 
Faltung geschwachten Stellen oder Linien der Erdkruste, so 
daB wir das Emporsteigen des Magmas als eine Folge jener 
altesten Dislokationsperiode, jedenfalls aber als eine jiingere 
Erscheinung wie diese ansehen miissen. JDie nordéstliche 
Faltung betraf auch jiingere, nicht nordwestlich gefaltete 
Schichten — sie ist daher eine jiingere tektonische Er- 
scheinung, in deren Gefolge Lakkolithen entstanden. 

Die Zeitlichkeit des Beginns der ersten dieser 
Krustenbewegungen 1laBt sich gut bestimmen. Wir haben ge- 
sehen, da8 das jiingste Glied der Kreide, von dem wir eine durch- 
gehende Verbreitung in gleicher Facies kennen, Turon (Unter- 

1) E. Bose: Excursion au Cerro de Muleros. Guide géologique 
au Mexique 1906, XX, und Derselbe: Monografia geologica y pale- 
ontoldgica del Cerro de Muleros. Boletin del Instituto Geologico de 
Mexico, Nr. 25. 
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turon) ist. In den nachturonen Schichten finden wir nun, je 
weiter nach oben, desto ungleichmafigere Verteilung und desto 
starkere Wechsel in den Facien, so da8 wir annehmen miissen, 

da8 nach Abschlu8 des Unterturons zeitweise Bewegungen der 
Erdkruste eingesetzt haben, die zu Ausgang der Kreidezeit, 
vor Ablagerung des Laramie, d. h. zur Zeit des Emschers 
und besonders des Senons au8erordentlichen Umfang annahmen. 
Denn nur so erklart sich uns der scharfe Facieswechsel: statt 

mehr oder weniger gleichmafiger Meeresbedeckung der tieferen 
Kreideschichten sehen wir im Laramie Ablagerungen, die in 
der Nahe vom Festland oder auf diesem gebildet wurden, und 
denen ein solches das Gerdll- und Sandmaterial zur Bildung 
seiner Schichten geliefert haben mu8. 

Auch die an der Basis des Laramie auftretenden Kohlen, 
deren Bildung einen festen Sockel zur Voraussetzung hat, 
deuten auf vorhergehende Krustenbewegungen: ist doch der 
Zusammenhang zwischen solchen und der Ablagerung gré8erer 
Kohlenmengen schon oft genug nachgewiesen worden, so in 
Deutschland bei den Kohlenlagern des Carbons, des Wealdens 
und des Tertiars. Die Coahuila-Kohlen wurden am FuBe der 
schon zum gré8ten Teil vorhandenen Sierra Madre Oriental 
abgelagert, welche weithin einen Uferrand bildete. Dieselben 
Verhaltnisse sehen wir sich jenseits des Rio Grande in den 
Vereinigten Staaten fortsetzen, und wir betrachten daher jene 
Fortsetzungen als eine geologische Einheit mit den Er- 
scheinungen in Mexiko. 

Wahrend und nach Ablagerung der Kohlen und des 
Laramies wanderte die nordwestliche Faltung noch etwas tiber 
ihren friiheren Bereich hinaus, denn die obersten Kreideschichten 
sind noch in der Nahe der Sierra zum Teil nordwestlich ge- 
faltet, wie z. B. bei Esperanzas. 

Im allgemeinen gelten in Mexiko alle Dislokationen, 
welche fiir die heutigen Oberflachenformen bestimmend waren 
— soweit ich aus der Literatur und miindlichen Mitteilungen 
entnehmen kann — fir tertiar, obwohl AGUILERA schon langst 
von Schichtenbewegungen zur Kreidezeit gesprochen hat. Er 
begriindet dies jedoch nicht naher und widerspricht sich auch 
éfters, so da8 sich seine Meinung keine allgemeine Geltung ver- 
schaffen konnte. AGUILERAs Zusammenstellung') der jiingsten 
Kreideschichten bei Esperanzas gebe ich nachstehend wieder. 
Sie 148t erkennen, daB in der Ebene und im Gebiet der 

Sierra verschiedene Ablagerungsbedingungen geherrscht haben, 

1) J. G. AGUILERA: a. a. O. 
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die nur durch das Aufsteigen des Gebirges erklart werden 
kénnen. Im Text spricht sich AGUILERA auch dahin aus, 
daB die Kohlen am Fusse eines Gebirges abgelagert seien, 
wabrend er in der stratigraphischen Ubersicht die hdchsten 
Schichten in der Sierra als ,durch Erosion zerstért“ angibt. 
Folgerichtig ist jedoch anzunehmen, da8 Aquivalente der 
obersten Schichten (von 4 bzw. 3 aufwirts) in der Sierra 
uberhaupt nicht abgelagert werden konnten, 
damals nur Abtragung stattfand. 

sondern dort 

Ebene Sierra von Santa Rosa 

ue 9. Kalkkonglomerat 
Phocan. : 

8. Gelblicher Kalk 

Rca i: anne in den Durch Erosion zerstort 

6. Bunte Schiefer = 2 = 

5. Glaukonitische Sandsteine 
Danien mit Pflanzenabdriicken - - - 

und vyerkieselten Hoélzern é s Poe 
ny Nur in geringer Machtigkeit an 

4. Schiefer mit den in Ab- Sion ee am Fue der 
bau stehenden Kohlen- tertay SiGe 
lagern 

2 i Kohlenschiefer an den Abhangen 

Aturien 3. Kalkige, gelbliche, fossil- in geringer Machtigkeit 

fiihrende Sandsteme mit | Kalkschiefer mit Exogyra costata 
diinnen Lagen vonSchiefer aufider Honenlen cies 
und ebenfalls fossilfih- 
rendem Kalk 

Emscher? — Fossilfihrende Schiefer von Muz- 

2. Blauliche Schiefer ohne quiz (Montana und Colorado) 
Fossilien 

Unters} de. RalldeovSeliotar mit Wecesmnn crane Me . Kalkige Schiefer mit Inoceramus labiatus 

Wir sehen also, da8 in Mexiko ebenso wie in den be- 

nachbarten Teilen der Vereinigten Staaten und vielen anderen 
Gegenden der Erde, starke Gebirgsbildungen im Ausgange der 
Kreidezeit stattfanden. An diesem Ergebnisse wirde auch 
dann nichts Wesentliches geandert werden, wenn sich ent- 
gegen der heutigen Auffassung herausstellen sollte, da8 Laramie 
als Alttertiar aufzufassen sei: auch dann wirde bestehen bleiben, 
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da8 die Krustenbewegungen wahrend der Wende der Kreide- 
zeit und des Tertiadrs in erster Linie fiir die heutige Ober- 
flachengestaltung maSgebend waren. 

Auch fiir die vulkanischen Bildungen, die im Anschluf 
an die nordwestliche Faltung entstanden, miissen wir jung- 
cretacisches Alter annehmen, und zwar postturon bis pra- 
laramie, denn in den Soledad-Schichten finden wir ihre Ge- 
steine als Gerdlle. 

Nachdem das Gebiet der Mesa Central zusammengeschoben 
war, und in langen Kulissen die heutigen Sierren vorgebildet 

waren, begann die Auffillung der Taler, wodurch die Sierren 
selbst immer mehr zugeschittet wurden. Nach Ablagerung 
der altesten dieser Beckenbildungen, zu denen wir die Soledad- 
Schichten rechnen, fand in alttertidrer Zeit die nordéstliche 
Faltung statt, welche die Bildung von Lakkolithen mit sich 
brachte. 

Mit dieser Auffassung des Alters der Lakkolithen stimmt 
uberein, da’, wie wir oben sahen, Gange vulkanischen Ge- 
steins, die mit dem Cerro Blanco in Verbindung stehen, in 
nordostlich streichenden Falten auftreten. Dies allein wiirde 
jedoch fiir das Alter der Lakkolithen kaum als beweisend 
gelten kénnen — wichtiger scheint mir zu sein, da8 fir die 
durchaus gleichartigen Lakkolithen in den Vereinigten Staaten 
postcretacisches Alter sichergestellt ist. Herr WHITMAN CROSS 
war so liebenswirdig, mir die Grinde hierfir kurz mitzu- 
teilen'), wofiir ich ihm verbindlichst danke. Er schlieBt seinen 
Brief, indem er sagt: ,I[ can readily believe that the epoch of 

1) Diese sind: 
»Lst. From personal knowledge of the rocks I am perfectly sure 

that the laccolith and sheet intrusions of the Henry, Abajo and La Sal 
Mountains of Utah, The Carrizo Mountains of Arizona, the El Late, 
La Plata Rico and Elk Mountains of Colorado are of the same epoch 
of intrusion and are closely related rocks. 

2nd. These intrusive bodies occur at many different horizons 
from the Paleozoic to the post-Laramie Cretaceous. We have, however 
no evidence of more than one general epoch of intrusion. 

3rd. In the West Elk Mountains of Colorado, sheets and dikes 
of these porphyries intrude pyroclastic sediments above the uppermost 
coal-bearmg beds of the upper cretaceous. The beds intruded are 
presumably early Eocene in age. (See Anthracite-Crested Butte 
folio U. 8. G.8.) 

4th. In the Telluride quadrangle Colorado laccoliths disturb - 
the lower volcanics of the great Tertiary sequence of the San Juan 
mountains. (See Telluride folio U.S. G.S8.) 

Sth. In the Silverton quadrangle Colorado, sheets and small 
laecoliths of typical character intrude the Tertiary volcanics, which: 



such intrusion did begin earlier in adjacent provinces, but should 

desire to have satisfactory evidence.“ Dem kann ich nur zu- 
stimmen, und da nichts gegen das frihtertiaére Alter der Lakko- 
lithen in Mexiko bekannt ist, die wenigen bisherigen Be- 
obachtungen aber dafiir sprechen, so miissen wir sie fur 
gleichaltrig mit denselben Bildungen in den Vereinigten Staaten 
halten. 

Jiinger als die nordéstliche Faltung und die Lakkolithen 
ist das. Empordringen von Basalten, wozu z. B. der von 
AGUILERA') bei Esperanzas erwaihnte Basalt gehért. Allu- 
viale vulkanische Vorgange gibt es jedoch in Nordmexiko 
nicht, im Gegensatz zu Sidmexiko und Mittelamerika, wo man 
allermeist gute Hrhaltung und zum Teil riesige Héhen der 
Vulkane beobachtet. Auch die im Siiden so haufigen makro- 
seismischen vulkanischen Erdbeben sind im zentralen Norden 
Mexikos unbekannt oder zum mindesten au8erordentlich selten. 
Verschiedene Griinde scheinen dafiir zu sprechen, daB es auch 
im Siden 4Altere Vulkane gibt, und da8 in beiden Gebieten 
die vulkanischen Vorgange mehr oder weniger gleichzeitig 
eingesetzt, im Stiden aber langer ausgehalten haben, wahrend 
der Norden eher zur Ruhe kam — da8 also nicht etwa ein 
Wandern der vulkanischen Tatigkeit von Norden nach Siiden 
stattgefunden hat. 

Unser Gebiet scheint auch noch in ganz junger, sicher 
noch in posttertiarer Zeit von Schollenbewegungen betroffen 
worden zu sein. Bekannt sind solche schon aus vielen Teilen 
Mexikos und der Vereinigten Staaten: so vom Isthmus von 
Tehuantepec, von der Golfkiiste, von Niederkalifornien, vom 

GroBen Salzsee, aus Neu-Mexiko”) und von zahlreichen 
anderen Stellen. 

certainly followed great Post-Cretaceous erosion. (See Silverton folio 
U.S. GS. and Rico and La Plata folios U.S. G. 8. im addition 
to those named before.) 

6th. I would refer to a general discussion of the subject under 
the title ,The laccolithic mountain groups of Colorado, Utah and 
Arizona“ by myself, published in 1895... 

Much further information has been secured since 1895, confirming 
the conclusions of that date in most respects. 

I certainly make no dogmatic generalization as to the date of 
these intrusions. They may not all be of the same age, even in Colorado 
and Utah, but no evidence has been found suggesting that in that 
province these intrusions began before the close of the Cretaceous.“ 

1) J..G. AGUILERA: a. 2. O. 
2) Im Professional Paper 68, U.S. G. S., sagt C. H. Gorpon 

auf S. 220 mit Bezug auf Sierra und Socorro counties in Neu-Mexiko: 
,Although the chief displacement evidently took place in Tertiary time, 
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— Durch junge Bewegungen ist wohl auch eine Beobachtung 
zu erklaren, die ich am Vulkan von Movano machte. Auf 

den rein aus vulkanischen Gesteinen bestehenden Hiigeln, die 
den Vulkan bilden, beobachtete ich zahlreiche Kreidekalk- 

gerdlle und auf dem Cerro de Movano, der sich bis 64 m 
iiber dem Rancho Movano erhebt, fand sich das letzte Kalk- 

geroll weniger als 2 m unter dem hoéchsten Punkt. Diese 
Gerdlle sind von Wasser transportiert, und das konnte nur 
geschehen, als der Talboden eine entsprechende Héhenlage 
hatte, und zwar wurden sie von den viel héheren Kreidesierren 

hergetragen, der Sierra de Cipriano oder anderen. Auch 
P. Waltz!) erwahnt von Wasser transportierte Gerdlle auf 
dem Hiigel westlich von Parral (Chihuahua). 

Die Taler im Bols6n von Mapimi sind also nicht, wie 
manche anzunehmen scheinen, seit ihrer Entstehung mehr oder 
weniger gleichmafbig immer weiter aufgefillt worden, sondern 
sie waren schon mal hodher als heute zugeschittet. Ich ver- 
mute, da jugendliche Hebungen des ganzen Landes veranlaft 
haben, daS das Erosionsniveau tiefer gelegt wurde, und so 
vielfach eine Abtragung der Talablagerungen stattfinden konnte. 

Die frither weit stirkere Hinbettung der Berge erklart 
vielleicht die teilweise LHrhaltung der alten vulkanischen 
Bildungen aus der Wendezeit von Kreide und Tertiar. 

Zusammenfassung. 

Zum ersten Male wurden in Coahuila _ palaeozoische 
Schichten nachgewiesen, und zwar die prapermischen ,, Delicias- 
Schichten“® und Perm im Gebiete der Hacienda Las Delicias. 

Die Delicias-Schichten, die aus Konglomeraten, Sanden 
und Mergeln bestehen, sind in niichster Nahe von Festland 

evidences of later movement appear in places in the faulting of the 
Palomas gravel.“ Die Palomas gravel sind Plistocin. 

Was den ersten Teil des zitierten'Satzes angeht, da8 namlich die 
bedeutendsten Schichtenbewegungen im Tertiar stattfanden, so scheint 
der Autor damit nicht durchaus scharf die Tertiarzeit bezeichnen zu 
wollen. Sagt er doch selbst auf S. 237 unter Tertiary system“: ,, With 
the close of the Cretaceous period ...came an uplift...“ und in den 
von den drei Autoren derselben Schrift verfaBten General features“ 
hei®t es auf S. 32 unter ,Tertiary and Quarterny events“: ,At the close 
of Cretaceous time the long-maintained condition of quiescence and 
scarcely broken periods of deposition ceased.“ Also: im Ausgange 
der Kreidezeit! 

*) P. Warrz: Esquisse géologique et petrographique des environs 
de Parral. Guide géolegique au Mexique, XXI 



abgelagert worden, dessen Bildung dieser Schichtenfolge also 
voraufgehen muBte. Sie selbst sind scharf nordéstlich gefaltet 
und fallen steil nach Norden, so da8B ihr Bau dem der 
Appalachen sehr 4hnlich ist, the im QObercarbon aufgefaltet 
wurden. 

Nach der Dislokation der Delicias-Schichten bildeten sich 
auf ihnen bei Las Delicias zur Permzeit Korallenriffe. 

In einer Zone im siidlichen und siidwestlichen Teile des 
Gebiets finden sich Oberer Jura und Untere Kreide, wahrend 
1m ubrigen Cenoman die alteste bisher bekannte mesozoische 
Schichtstufe ist, so daB hier, wie es scheint, Verhaltnisse ein- 
treten, die denen in Texas abnlich werden. 

Wir sahen, da’ das jiingste Glied der Kreide, welches 
in Gebieten mit heute verschiedenen Héhenlagen in gleicher 
Facies auftritt, Turon (Unterturon) ist, daB8 jedoch, je weiter 
nach oben die Kreideschichten um so gréBere Unterschiede in 
der Facies und um so ungleichmafigere raumliche Verteilung 
zeigen, und zwar mehren sich nach oben immer mehr litorale 
Kennzeichen, bis wir rein litorale Facien im Laramie sehen, 

welches vermutlich dem Danien und einem Teil des Senons 
entspricht. Zum ersten Male wurden auch im Gebiet des 
Bolsons von Mapimi Schichten gefunden, die wahrscheinlich 
dem Laramie gleichaltrig sind, und die wir vorlaufig , Soledad- 
Schichten” nannten. 

Schon von anderen Autoren wurde im Gegensatz zu 
friheren Ansichten festgestellt, da8 das heutige Mexiko im 
wesentlichen ein Faltenland sei. Auch fir Coahuila ist dies 
zutreffend, und wir unterschieden dort in dem Faltenbau: die 

Mesa Central, hier der Bolsdn von Mapimi, und die Sierra 
Madre Oriental. Geologisch sind diese Gebiete gleichartig, 
und sie unterscheiden sich nur dadurch, da8 im abflu8losen 
Bolson von Mapimi die Kulissentaéler zum Teil aufgefillt sind, 
wahrend sie in der Sierra ausgeraumt und tiefer erodiert 
werden. 

Zwei Faltungen lie8en. sich unterscheiden: eine generell 
nordwestlich und eine generell nordostlich gerichtete. Von 
diesen war die nordwestliche die 4ltere und weitaus be- 
deutendere. 

Wir schlossen, da8 das teilweise Landfestwerden im Aus- 
gange der Kee deere auf vorhergehende, jedoch postturone 
Gebirgsbildungen zuriickzufihren sei und erkannten, daf damals 

die altere der fiir die Gestaltung der heutigen Oberflachen- 
formen mafgebenden Dislokationsperioden, welche die Schichten 
in nordwestlicher Richtung faltete, einsetzte. 
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Ein mitten im Bolsén von Mapimi vermutetes Massiy, 
das topographisch gut zu erkennen, tektonisch jedoch noch 
nicht festgelegt ist, war méglicherweise die Ursache dazu, dab 
die von Siiden kommenden Ketten der Sierra Madre Oriental 
sich trennen und im Siiden des Massivs sich nach Westen 
umbiegen, wahrend sie im Osten nach Nordnordwesten weiter- 
streichen. 

Mit der nordwestlichen Faltung fand unterirdisches Magma 
Wege emporzusteigen und Intrusionen und Vulkane zu bilden, 
so daB sich deren Gesteine in den wahrscheinlich jung- 
eretacischen Soledad-Schichten schon als Gerdlle finden. 

Die Soledad-Schichten sind, wie auch andere junge 
Schichten, im wesentlichen nordéstlich gefaltet, und diese 
Faltungsperiode ist daher postcretacischen, und zwar hochst- 
wahrscheinlich frihtertiaren Alters. In ihrer Folge bildeten 
sich Lakkolithen. 

Jiinger ist das Beipanancek von Basalten, zu denen der 
bei Esperanzas bekannt gewordene gehort. 

Spater, sicher noch in posttertiarer Zeit, fand eine Hebung 
des Landes im ganzen statt, wodurch das Erosionsniveau tiefer 

gelegt und im Bolsén von Mapimi die friiher schon stirkere 
Einbettung der Sierren zum Teil wieder abgetragen wurde.. 

Flache Uberschiebung oder Absenkung 

auf der Stidflanke der Weifensteinkette bei 

Ginsberg? 

Von Herrn H. Gerru. 

Buenos Aires, im August 1912. 

Infolge einer mehrmonatlichen Reise in der Cordillere ist 
es mir erst jetzt moéglich, zu BUXTORFs , Bemerkungen iber 
den Gebirgsbau des nordschweizerischen Kettenjura, im _ be- 
sondern der WeiSensteinkette’ +) Stellung zu nehmen, in denen 
er den yon mir in ,Beitrage zur Kenntnis der Tektonik des 
Ostendes der WeiSensteinkette im Schweizer Juragebirge“ °) 

1) Diese Zeitschr. 1911, H.3, 8.337 ff. (1). 
*) Diese Zeitschr. 1910, H.4, 8.516 ff. (11). 
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niedergelegten Erklarungsversuch des Baues dieser Kette an- 
sreift. Durch meinen Aufenthalt in Argentinien bin ich nicht 
in der Lage, alle von Herrn BUXTORF angefiihrten Punkte 
jetzt zu beurteilen, und mu8 ich mich auf die Besprechung 
einiger allgemeinerer Tatsachen beschranken. Dies glaube ich 
jedoch nicht unterlassen zu kénnen, da in den Ausfihrungen 
BuXTORFs einige fir den Kern der Frage ganz nebensachliche 
Punkte in den Vordergrund gestellt werden, so da8 der Fern- 
stehende leicht ein falsches Bild von der wahren Sachlage 
bekommen kann. 

Auf das Klusenproblem, das BUXTORF so schnell im 
Sinne MUHLBERGs entscheiden zu kénnen glaubt, will ich jetzt 
nicht eingehen, zumal mir ja fir dieses Gebiet eine Ent- 
gegnung durch Herrn MUHLBERG schon in Aussicht gestellt 
ist. Wenden wir uns also gleich dem Aufbruch der WeiBen- 
steinkette bei Ginsberg zu. 

Um Mifverstandnissen vorzubeugen, will ich die beiden 
Auffassungen hier noch einmal kurz klarstellen. Ich nehme 
an, daB bei der Auffaltung der WeiSensteinkette das unmittel- 
bar an das Gebirge grenzende Land in der Gegend von Giins- 
berg nicht mitgehoben wurde, sondern etwas einsank. Hlier- 
durch wurde der Siidschenkel der Antiklinale steilgestellt, die 
Kalkhorizonte ausgediinnt und ausgezogen und die dazwischen 
hegenden mergeligen Schichten ausgequetscht; schlieSlich kam 
es wohl auch zur ZerreiBung der ausgediinnten Kalke. Dies 
war der primare Vorgang, dann drangte allerdings der hoch- 
gebliebene Gewélbeteil nach Siiden tiber den abgesunkenen 
yor und bewirkte so die starke Uberkippung der geschleppten 
Schichten des in die Tiefe gesunkenen Schenkels, wie ich das 
durch die Luftlinien in Prof. 27 und den Fig. 5 u. 6 an- 
zudeuten versucht habe (II). 

BUXTORF dagegen glaubt das eigentiimliche Fehlen der 
héheren Schichten des Siidschenkels folgendermaBen erklaren 
zu kénnen: An einem plotzlich in der Flanke auftretenden, — 
schwach geneigten Sprung erfolgte eine Loslésung der héheren 
Gewolbepartie, und diese wurde itiber die Schichtkopfe der 
Schenkelbasis hinweg nach Siiden geschoben. 

Nachdem mir BUXTORF nunmehr zugibt, da® die Lias- 
kalkscholle beim Scheibenstand von Ginsberg ihre flache 
Lagerung auf der Molasse sekundarer Uberkippung verdankt, 
ist die Hauptstiitze fir seine Annahme noch das Profil in dem 
kleinen Bach, der die Kimmeridgefluh zwischen Dahlen und 
Saget nahe ihrem Ostende durchbricht. Ich will gern zu- 
geben, daS die detaillierte Zeichnung, welche BUXTORF jetzt 
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gibt (1, S. 346), den dort aufgeschlossenen Verhiltnissen mehr 
gerecht wird als mein etwas schematisch gehaltenes Profil 
(II, S. 534). DaB in diesem Aufschlu8 Horizonte durch Aus- 
quetschung fehlen, habe ich nie bestritten, ob es nun die 

Kalke des Sequans oder Rogensteins sind, und vielleicht auch 
noch tiefere Molasseschichten, bleibt fir den Kernpunkt der 
von mir angeschnittenen Frage vollkommen ohne Bedeutung. 
Die einzige wichtige Tatsache, die wir aus den Aufschlissen 
bei Siget entnehmen kénnen, ist das im wesentlichen kon- 
kordante Einfallen aller Schichten von der Molasse bis zum 
Lias, ganz gleich, wie stark sie nach Siiden wtberkippt sind. 
Dieses Faktum ist von mir schon friher klar hervorgehoben 
und auch meinen Profilentwirfen zugrunde gelegt worden. 
Buxrorrs erste Profile!) sind aber in diesem Punkte ganz 
unrichtig, und auch die neuen Durchschnitte geben die wirk- 
lichen Verhaltnisse zum mindesten unklar wieder. Weder 
in dem Aufschlu8 am Saget, noch gonst irgendwo bei 
Ginsberg, sehen wir Schichten des Sitdschenkels in 
diskordanter Lagerung auf die Schichtképfe der 
Molasse geschoben, wie es BUXTORF darzustellen 
pflegt. Er gibt allerdings zu, da8 die Uberschiebung nirgends 
unmittelbar aufgeschlossen sei, sie konnte also nur durch die 
allgemeinen Verhdltnisse des Baues der Kette in der Um- 
gebung von Ginsberg wahrscheinlich gemacht werden. Ich 
habe nun gerade einige allgemeinere Gesichtspunkte angefihrt, 
die sehr gegen die Annahme einer Uberschiebung sprechen. 
BuXTORF versucht sie freilich zu widerlegen, doch wie mir 
scheint, mit recht wenig Glick. Neben dem Fehlen oder der 
Reduktion hodherer Horizonte des Siidschenkels ist die aller- 
groBte HKigentiimlichkeit die starke Abtragung der Kette auf 
der Sidflanke, so da sogar die Anhydritgruppe im Kern des 
Gewolbes bloBgelegt wird. Sie ist und bleibt bei der An- 
nahme einer Uberschiebung, die uns gerade ein vollstandiges, 
nach Siiden vorspringendes Gewdlbe vermuten lassen sollte, 
ganz unverstandlich. Hin Erklarungsversuch des tektonischen 
Aufbaues eines Gebirges mu8 doch auch dem heutigen morpho- 
logischen Bild gerecht werden. Ich habe ferner darauf auf- 
merksam gemacht, da8 oberhalb Ginsberg die Kalk-Triimmer 
und Schollen vollkommen fehlen, die wir sonst itberall, wo 
steilgestellte Malmkalke die Gewélbeflanke bilden, in mehr 

") Geologische Beschreibung des Weifenstein-Tunnels und seiner 
Umgebung. Beitr. z. geolog. Karte d. Schweiz. N. F. Lief. XXI. Bern 
1907. (Ill). 
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oder minder ausgedehnten Massen das Molassevorland bedecken 
sehen. Ich suchte dieses Fehlen dadurch zu erklaren, daB 
hier die Malmkalke an der Verwerfung in die Tiefe versenkt 
worden sind und daher auch der Erosion kein Material liefern 
konnten. Gegen diese Deutung fihrt BUXTORF nun die Eis- 
massen ins Feld, die gerade bei Ginsberg alles fortgeraumt 
haben sollen, wahrend sie unmittelbar nérdlich und sidlich, 
namlich da, wo wieder Malmkalke an der Gewdlbeflanke 

hervortreten, die Trimmer haben liegen lassen. Diese selektive 
Erosion des Eises hat wohl] auch die ganze Stirn des auf die 
Molasse tiberschobenen Gewélbes, die man bei Ginsberg er- 
warten sollte und von der man heute merkwirdigerweise nicht 
mehr die geringste Spur findet, hinweggefegt? Ich habe weiter 
angefihrt, daB eine so bedeutende Uberschiebung, wie sie 
BUXTORF annimmt, nicht lokal auf die Umgebung von Gins- 
berg beschrankt sein kann, sondern sich auch weiter nach 
Osten und Westen verfolgen lassen miisse. Diesen Einwand 
glaubt BUXTORF ebenso schnell dadurch abtun zu k6nnen, 

da8 er schreibt, die Uberschiebung sei keineswegs auf die 
Umgebung von Ginsberg beschrankt. Er figt seinen ersten 
Profilen nun noch ein weiter dstlich durch die Gegend des 
Hochkreuz und Hochstelli gelegtes hinzu, in dem wir die Malm- 
und Rogensteinfluhen des Siidschenkels weit auf die Molasse 
tiberschoben sehen (I, S. 359, Prof. 1). Leider fihrt. aber 
BuXTORF keine Beobachtung an, die ihn zur Konstruktion 
dieses Profils fiihrte, und auch mir ist am Hochstelli kein 

Aufschlu8 bekannt, den man in diesem Sinne verwerten kénnte. 

Wir geben wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, da es rein 
konstruktiv, durch Verlangerung der bei Ginsberg an- 
genommenen Uberschiebungsflache nach Osten gewonnen ist. 
In Wirklichkeit beobachten wir nun am Ostende der Fluh des 
Hochstelli, dort wo vom Reckenacker ein Holzabfuhrweg zum 
Bach herunterfiihrt, das von Bohnerz bedeckte Kimmeridge in 
normalem Kontakt mit Molasse. Wir haben also allen Grund 
anzunehmen, da8 die steilgestellten und tiberkippten Schichten 
des Hochstelli in der Tiefe wurzeln, wie ich es in Profil 26 
meiner zitierten Arbeit dargestellt habe. Weder am Hoch- 
stelli im Osten, noch an der Balmfluh im Westen, 
lassen sich Erscheinungen beobachten, die fiir eine 
etwaige gréBere Ausdehnung der Uberschiebung 
sprechen. Allein dieser Umstand in Verbindung mit 
dem vollstandigen Fehlen von Resten des iber- 
schobenen Komplexes bei Ginsberg, nicht nur von 
Trimmern, sondern auch von Anstehendem, scheint 
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mir die Uberschiebungshypothese in héchstem Grade 
unwahrscheinlich zu machen. Solange mir also BUXTORF 
keine Unrichtigkeiten nachweist, die wirklich gegen meinen 
Erklarungsversuch sprechen, sehe ich mich nicht gendétigt von 
demselben abzugehen, und auch STEINMANN und seine Schule 
werden nach wie vor nur da gréBere Uberschiebungen annehmen, 
wo der allgemeine Gebirgsbau fiir ihr Vorhandensein spricht. 

Die genaue Kartierung der Gegend, die BUXTORF nun 
durch einen seiner Schiller hat in Angriff nehmen lassen, wird 
noch besser zeigen als meine Skizze (II, 8. 532) und die topo- 
graphische Karte es jetzt schon tun, da8 wir es doch mit 
einer Reihe verschieden gebauter Stiicke in der WeiSenstein- 
kette zu tun haben, und da8 die von mir angenommenen 
Querstérungen doch nicht so aus der Luft gegriffen sind, wie 
es BUXTORF hinstellt. Ich habe schon ausgefiihrt, daB die 
Schollen mehr in vertikaler als in horizontaler Richtung 
gegeneinander verschoben sind. Da8 aber bei solchen vertikalen 
Bewegungen einzelner Gewdlbeabschnitte die Schichtbander der 
steilgestellten Schenkel im kartographischen Bild keine deutliche 
seitliche Verschiebung erkennen lassen werden, liegt auf der Hand. 
Wenn ein Schichtkomplex (Rogenstein) von 40° Nordfallen 
plétzlich zu 80° Siidfallen iibergeht (Hochkreuz) und ca. 1 km 
weiter westlich ebenso plétzlich wieder flach nach Norden fallt, in 
der Langmattscholle, dann aber wieder steil mit 70° nach Siiden 
geneigt ist, so haben wir doch wohl allen Grund anzunehmen, 
da8 er von einer Reihe von Storungen durchsetzt wird. 

Zum Schlu8 noch einige Worte tiber die Bedeutung der 
sekundaren, nach Beendigung der Auffaltung eintretenden 
Dislokationen in den Ostlichen Ketten des Schweizer Juras, 

denen BUXTORF im Gegensatz zu mir nur eine ganz unter- 
geordnete Rolle zukommen lassen méchte. Ich glaube, daf 
wir gerade dort zwei Arten der Dislokation deutlich unter- 
scheiden kénnen. Die erste bestand in der Auffaltung der 
Antiklinalen; die zweite, die begann, als die durch den 

faltenden Druck hervorgerufene Spannung nachlieB, AauBerte 
sich im Zusammenbrechen und Einsacken der ebengebildeten 
Gewélbe'). Natiirlich werden die Bewegungen der zweiten 
Art besonders da auftreten, wo ihnen durch die der ersten 
vorgearbeitet wurde, sei es z. B. durch Steilstellung und Aus- 
dimnung eines Schenkels der Antiklinale, wahrend sie an 

1) Hervorheben méchte ich ausdriicklich, daB ich mich mit diesen 
Darlegungen zunachst auf die éstlichen Ketten, die ich allein genauer 
kenne, beschranke. 
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anderen ganz ausbleiben und die regelmaSige Urform der Falte 
erhalten wird. Durch diese Annahme scheint mir eine sehr 
merkwiirdige Erscheinung der éstlichen Ketten des Schweizer 
Juras eine ungezwungene Erklarung zu finden: Wir sehen dort 
in ein und derselben Kette wiederholt Stiicke, in denen noch 
der Scheitel der Gewdlbe oft bis zu den jiingsten Schichten 
erhalten ist, abwechseln mit solchen, in denen die Falten sehr 
tief abgetragen und aufgebrochen sind, so daf in ihrem Kern 
verhaltnismaBig tiefe Horizonte zutage treten, ohne da sich 
die Héhe der urspringlichen Auffaltung wesentlich dAndert. 
Betrachten wir diese Tatsache etwas naher, so finden wir, 

daf8, wenn uns heute noch geschlossene Gewélbe erhalten sind, 
wenigstens des Doggers, diese die regulare Form haben, eine 

Falte mit mehr oder weniger steilen Schenkeln und stark ge- 
wélbtem Dach (Réthifluh, WeiBensteinkette; Beretenkopf, 
Farisbergkette). Versuchen wir aber dort, wo die Ketten 
heute stark abgetragen oder gerade die Flanken der Falten 
der Erosion anheimgefallen sind, die urspringliche Gestalt der 
Antiklinale zu rekonstruieren, so kommen wir vielfach zu der 
von mir als Koffergewélbe bezeichneten Form, einer Anti- 
klinale mit steilen Schenkeln, die oben plétzlich zu dem 
weiten flachen Dach umbiegen. Es zeigt sich nun ferner, daB 
an den zuletzt erwahnten Stellen besonders starker Abtragung 
der Ketten diese fast immer von Stérungen betroffen sind, die 
einen Schenkel oder auch ganze Teile des Gewélbes abgesenkt 
haben. Hier und da mag das Koffergewélbe auch schon bei 
der ersten Art der Bewegung entstanden sein; doch kam es 
dann in den scharfen Umbiegungen offenbar tiberhaupt nicht 
zu bruchloser Faltung der Kalkhorizonte, und es wurde auch 
auf diese Weise spiteren Abrutschungen schon vorgearbeitet. 
So erklart sich das morphologische Bild, das uns die 
Ketten des o6stlichen Juras darbieten, der rasche 

Wechsel geschlossener Gewélbe und tief auf- 
gebrochener Antiklinalen, auf einfache Weise durch 
das Einbrechen und Zusammensinken der Falten an 
einigen Stellen. Hier wurde der Erosion durch tek- 
tonische Vorgange und Sackungen vorgearbeitet, 
wahrend an anderen Punkten das urspringliche Ge- 
wolbe erhalten blieb.. Letzteres aber ist die typische 
regelmaBige Jurafalte mit stark gewélbtem Scheitel, 
wie wir sie aus den Alteren Durchschnitten kennen, 

nicht aber sind es die geknickten und gestauchten Falten, die 
BUXTORF in seinen Profilen aus den Alpen, wo der Zusammen- 
schub ein viel intensiverer war, auf den Jura tbertragt. 
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3. Die hédchste marine Grenze auf Bornholm. 

Von Herrn Hans PRAESENT. 

(Mit einer Textfigur). 

Greifswald, den 5. Juni 1912. 

In diesen Monatsberichten 1911, S. 47—77 kommt Herr 
Hauptmann W. KRANZ in seiner Arbeit titber ,hohe Strand- 
linien auf Bornholm“ auf Grund eigener eingehender Unter- 
suchungen zu dem Ergebnis, da8 die h6chste marine Grenze 
sich nur etwa 8—10 m iiber dem heutigen Mittelwasserspiegel 

Skizze der hochgelegenen alten Strandwiille bei Salomons Kapel. Mab- 
stab ungefahr 1:5000. Die kleinen Zahlen bedeuten Entfernung von 
Salomons Kapel, die grofen die Hohe ithgr dem Ostseemittelwasser in m. 

der Ostsee findet, daB also die fritheren danischen Messungen 
(z. B. FoRCHHAMMER 12—13 m, MUNTHE 17 m) durchweg 
zu hoch seien. Dagegen erhob der auf Bornholm kartierende 
danische Geologe V. Mi.THERS Einspruch (ebenda 8S. 897—399), 
verteidigte die alteren danischen Beobachtungen, bezeichnete 
sie als ,vielmehr ziemlich niedrig“ und fihrte unter anderen 
hochgelegenen Vorkommen mariner Ablagerungen auch den 
héchsten bekannt gewordenen alten Strandwall an, indem er 
schrieb: ,,.Der héchste Punkt der marinen Grenze tberhaupt 
findet sich im Norden auf Hammeren, ca. 250 m Ostlich von 

der Ruine ,Salomons Kapel“, wo man ein Paar schwach aus- 
gebildete Strandwalle und einen ganz kleinen Terrassenabsatz, 
bzw. 20—21'/,—22 m it. M. sieht.“ (S. 398). An diese 
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wichtige Stelle war Herr KRANZ, wie er mir mitteilte, bei 
seinen Begehungen nicht gekommen, und deshalb empfahl er 
sie in seiner Erwiderung an MILTHERS (ebenda 8S. 566—4569) 
einer Nachpriifung (8. 567). 

Auf persénliche Bitte des Herrn KRANZ hin besuchte ich 
gelegentlich der diesjahrigen Pfingstexkursion der Geographischen 
Gesellschaft zu Greifswald die fragliche Stelle bei Salomons- 
Kapel auf Hammeren. Mit Hilfe der Angaben MILTHERS’ 

-fand ich die alten Strandwdlle sofort, wenngleich die von ihm 
erwahnten 20 m wt. M. liegenden Walle mehr nordéstlich 
als dstlich von Salomons-Kapel in 250 m Entfernung. zu sehen 
sind. Mit einem 20 m- MeSband und einem schnellen Nivellement 
mit MeBlatte und Horizontalglas (unter Bericksichtigung des 
gleichzeitigen Pegelstandes im Hammerhayn) habe ich die bei- 
gefiigte Skizze aufgenommen, woraus die Richtigkeit von 
MILTHERS’ Beobachtungen an dieser Stelle vollauf zu sehen ist’). 

Salomons-Kapel liegt nahe der Uferlinie nérdlich vom 
Hauptleuchtturm auf Hammeren im Hintergrunde einer kleinen 
Bucht mit relativ flach ansteigenden Ufern. Steht man bei 
der Kapelle, so gewinnt man leicht den Eindruck, als befande 
man sich auf dem Boden einer weiten, jetzt tiber dem Meere 

liegenden Bucht, deren steilere Abgrenzungen im Hintergrunde 
sich vielleicht als Uberreste alter Kliffs deuten lassen. Steigt 
man nach Nordosten hin an, so gelangt man nach 160 m Ent- 
fernung an die ersten sich scharf von dem griimen Rasen ab- 
hebenden Geréllwalle, von denen besonders die beiden obersten 
sich deutlich verfolgen lassen. Die Hohe der Walle ii. d. M. 
betragt an dieser Stelle etwa 18,5—20m (vergl. die Skizze). 
Wenn MILTHERS 20—22 m Hohe angibt, so dirfte die geringe 
Differenz auf Kosten meirf@s schnellen Hoéhennivellements zu 
setzen sein. Bis an den Fu8 des steiler ansteigenden, viel- 
leicht alten Kliffs kann man eine Fille schén gerundeter 
Strandgerélle sammeln, obgleich oberflachlich die subaé- — 
rischen Wirkungen der jiingsten Zeit oft den Granit in Grus 
haben zerfallen lassen, und Heidekraut in giinstigen von 
Humus eingenommenen Vertiefungen sich angesiedelt hat. Wenn 
auch die typischen Brandungsgerélle und kantengerundeten 
Blécke noch kein zwingender Beweis fiir alte Meeresablagerungen 
zu sein brauchen, so spricht doch die deutliche Form der 
weit zu verfolgenden Strandw4lle, fir die Annahme, da8 

") Bei den Messungen unterstiitzten mich die Herren Kommilitonen 
Dreyer, JunGNirz, Dr. Kroun und ZimGnrr, denen ich auch an 
dieser Stelle besten Dank aussprechen méchte. 



tatsachlich einst das Meer bis hier hinauf gereicht hat, resp. 
das Land sich um diesen Betrag gehoben hat. Ostlich von 
Salomons-Kapel hat der an den Messungen mitbeteiligte cand. 
phil. ZIEGNER ca. 6 Walle hintereinander eingezeichnet, die 
bei ihrer verschiedenen Hihenlage (ca. 10—18 m) vielleicht 
Stillstandslagen der Uferlinie darstellen. 

Es ergibt sich also, da’ die von MILTHERS an- 
gegebene héchste marine Grenze in ca. 20 m Hohe 
tiber dem heutigen Meeresspiegel richtig beobachtet 
ist, und da8S deshalb die von Herrn KRANZ an seine Grenz- 
linie yon 8—10 m gekniipften Theorien der Revision bediirfen. 
Leider war es mir nicht modglich, bei der kurzen Reise der 
Greifswalder Geographischen Gesellschaft auch die anderen 
von KRANZ und MILTHERS diskutierten Stellen zu besuchen. 
Deshalb vermag ich mich auch nicht zu den von KRANZ auf- 
vestellten ,Ursachen der Strandverschiebung” (ebenda S. 61 
bis 77) zu AauBern, sondern kann lediglich die beobachteten 
Tatsachen mitteilen. M. KE. ware es aber eine dankenswerte 

Aufgabe, einmal systematisch die ganze Insel zu umwandern 
und samtliche hohen Strandlinien einwandfrei und genau 
zu fixieren, um endgiiltige Klarheit in diese Fragen zu bringen, 
falls das nicht schon inzwischen von der danischen geologischen 
Landesuntersuchung geschehen ist. — Herr KRANZ stimmt 
meinen Ausfiithrungen bei und halt jetzt die Mdglichkeit 
eustatischer Bewegungen bei der Nordwestecke Bornholms 
fiir ausgeschlossen. 

4. Uber Corbula tsocardiaeformis als Synonym 

fiir Jsocardia angulata PHILL. 

Von Herrn E. Harport. 

Berlin, im Januar 1913. 

A. WOLLEMANN hatte in seiner Arbeit tiber die Bivalven 
und Gastropoden des deutschen und hollandischen Neocoms 
(Abhandl. der Kgl. Preu8. Geol. Landesanstalt, N. F., Heft 31, 
S. 114) die Vermutung ausgesprochen, da8 der im englischen 
und norddeutschen Neocom auB8erordentlich weit verbreitete 
kleine Zweischaler, der von PHILLIPS der Gattung /socardia 
zugewiesen worden war, moglicherweise der Gattung Corbula 
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zugerechnet werden misse. Ich habe alsdann im Jahre 1905 
das Schlo8 an verschiedenen Exemplaren praparieren und unter- 
suchen kénnen und konnte danach feststellen, da8 Jsocardia 
angulata PHILL. zweifellos zur Gattung Corbula gehért. 
H. Woops macht nun in seiner Monographie der Kreide- 
zweischaler Englands, Band II, Teil 5 (Palaeontographical 
Society 1908, S.211—212) darauf aufmerksam, da8 der Name 
Corbula angulata bereits von LAMARCK fir eine eocane Form 
vergeben ist. Es ist daher notwendig, dies auSerordentlich 
haufige Fossil der unteren Kreide neu zu benennen — und ich 
bringe dafiir in Vorschlag den Namen Corbula isocardiaeformis. 

Corb. isocardiueformis ist in simtlichen Stufen des nord- 
deutschen Neocoms vorhanden und spielt hinsichtlich der auBer- 
ordentlichen Haufigkeit, der weiten horizontalen Verbreitung 
und Unabhangigkeit von der Facies im norddeutschen Neocom- 
meer eine &ahnliche Rolle, wie etwa das Cardiuwm edule in 
unserer heutigen Nord- und Ostsee. 
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Der Vorsitzende teilt mit, daB unsere Gesellschaft am 
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und Bibliothekar an der Kéniglichen Geologischen Landes- 
anstalt und Bergakademie Dr. OSKAR EBERDT, durch 
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Jahre 1903 erschienene Register der Zeitschrift der Deutschen 
Geologischen Gesellschaft fiir die ersten 50 Bande vom Jahre 
1848—1898. Im Jahre 1907 gehérte er als Schriftfihrer, 

von 1908 bis 1912 als Archivar dem Vorstande unserer Ge- 
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bewahren. 

Die Anwesenden erheben sich zu Ehren des Verstorbenen 
von ihren Sitzen. 

Als Mitglieder wiinschen der Gesellschaft beizutreten: 

Herr Bergbaubeflissener ROBERT ROTHER, Berlin NW. 23, 
Altonaer Str. 21, vorgeschlagen durch die Herren 
RauFfF, MICHAEL und RASSMUS. 

4) 
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Herr Bergassessor Dr. M. ToORNOW, Berlin N. 4, Inva- 
lidenstr. 44, vorgeschlagen durch die Herren Bry- 
SCHLAG, MICHAEL und SEIDL. 

Herr Bergassessor Dr. OTTO CLAUSNITZER, Berlin N. 4, 
Invalidenstr. 44, vorgeschlagen durch die Herren 
BEYSCHLAG, MICHAEL und SEIDL. 

Herr Bergassessor WALTER SCHWEISFURT, Berlin N. 4, 
Invalidenstr. 44, vorgeschlagen durch die Herren 
BEYSCHLAG, MICHAEL und SEIDL. 

Der Vorsitzende legt die als Geschenk eingegangenen 
Werke der Versammlung vor. 

Herr G. GURICH sprach tiber Vermeintliche Fossilien 
des Otawikalkes in Deutsch-Stidwestafrika. 

Er weist nach, da8 der von KUNTZ mitgebrachte Ortho- 
ceras-abnliche Kérper eine kieselige Konkretion ist, wahrend die 
von P. HERMANN mitgebrachten ,, Orthoceren“ und ,, Cyrthoceren“ 
konzentrische Gipsmergelkonkretionen sind. Man ist sonst 
immer noch nicht in der Lage, dem Otawikalke ein bestimmtes 
Alter beizulegen. 

In der Diskussion spricht Herr LOTZ. 

Herr LACHMANN spricht tiber den Bau alpiner 
Gebirge!). 

An der Diskussion beteiligen sich die Herren SCHLUNCK, 
HARBORT und der Vortragende. 

In der Diskussion zu dem Vortrag des Herrn LACHMANN 
fihrt Herr HARBORT folgendes aus: 

In den letzten Jahren wurde wiederholt der Versuch gemacht, 
die Theorie der Deckenitiberschiebungen von den alpinen 
Verhaltnissen auch auf unsere deutschen palaozoischen Gebirgs- 
rumpfe zu itbertragen. Ich habe s. Z. entschieden dagegen 
Stellung genommen”) und nachgewiesen, da8 die Lagerungsver- 
haltnisse des Iberger Kalkstockes z. B. sich am einfachsten nach 

1) Der Vortrag wird in einem der nachsten Hefte abgedruckt 
werden, 

*) E. Harsort: Zur Frage der Deckeniberschiebung des Iberger 
Kalkes bei Grund im Harz. Zentralbl. f. Min. 1911, S. 675ff. — 
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der alten Horsttheorie erklaren lassen, jedenfails aber die iso- 
lerte Korallenriffnatur des Iberger Kalkstockes nach biono- 
mischen Grundsatzen sich durchaus vereinbaren 148t mit einer 
autochthonen Entstehung des Kalkes. 

Die Annahme, da8 der Iberg und konsequenterweise dann 
auch der Riibelander Kalkstock Erosionsreste einer alten Decken- 
uberschiebung seien, schien mir durch nichts begriindet. Damals 
sind mir bereits gelinde Zweifel auch an der Richtigkeit der 
Deutung der Decken in den Alpen aufgestiegen, als ich sah, 
auf welch unsicheren Unterlagen hier in Norddeutschland die 
Deckeniiberschiebungstheorie von alpinen Geologen basiert 
wurde. Insbesondere blieb mir stets ratselhaft, warum wir 

von den Uberschiebungsdecken in den Alpen noch nirgends 
in den supponierten Ursprungsgebieten unzweifelhafte Wurzel- 
reste gefunden haben. Leider kenne ich die Alpen recht wenig 
und eigentlich nur als gelegentlicher Tourist, so da8 ich mir ein 
Urteil tiber die Richtigkeit der von Herrn LACHMANN vor- 
getragenen neuen Theorie der Krystallokinese nicht erlauben 
kann. Jedenfalls aber glaube ich, da8 Herrn LACHMANNs 
Theorie tiber die Entstehung der komplizierten Tauchfalten usw. 
in den Alpen den Vorzug hat, da8 die vielumstrittene Frage 
nach den Wurzeln der Uberschiebungsdecken ausgeschaltet wird. 

Auf eine andere Schwierigkeit der Deckeniiberschiebungs- 
theorie méchte ich noch hinweisen. Herr SCHLUNCK fihrte 
soeben aus, da bei den alpinen Faltungsvorgangen derartig 
hohe Druckkrafte auf die verschiedensten Gesteine eingewirkt 
hatten, daB diese vollkommen plastisch geworden sein miiBten. 
Ich méchte jedoch daran erinnern, da8 die metamorphen Um- 
krystallisierungen, von denen Herr LACHMANN erzahlt hat, 
z. B. gerade die allerjiingsten tertidren Schichten der Alpen 
betroffen hat, also Ablagerungen, die, abgesehen von einem 
etwa horizontal wirkenden Faltungsdruck, niemals unter einer 
besonders hohen Druckbelastung von Tausenden von Atmo- 
spharen gestanden haben kénnen, weil jiingere Sedimente yon 
solecher Machtigkeit hier niemals abgelagert worden sind. 

Herr SEIDL spricht tiiber die Steinsalzablagerungen 
des oberen Zechsteins bei Schénebeck nach den 
Grubenaufschliissen des Graf Moltke-Schachtes (mit 

Lichtbildern’). 

In der Diskussion sprachen die Herren HARBORT, 
WouwnsTorF, BEYSCHLAG, LACHMANN und der Vortragende. 

") Der Vortrag erscheint in einem der nachsten Hefte. 
> = 
Jv 
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In der Diskussion zu dem Vortrag des Herrn SEIDL be- 
merkte Herr HARBORT folgendes: 

Von den wichtigen Mitteilungen des Herrn SEIDL inter- 
essieren am meisten seine Ausfiihrungen tiber die dynamo- 
metamorphenVorgange innerhalb des Salzgebirges. Der. 
Vortragende hat gezeigt, da8 die verschiedenen Salzsorten in- 
folge der ungleichen Druckverteilung die mannigfaltigsten Um- 
krystallisationen erlitten haben. So k6nne z. B. alteres Stein- 
salz, welches im normalen Zustande deutliche Jahresringe von 
Anhydrit usw. erkennen lat, unter besonderen Druckverhalt- 
nissen derart umgewandelt werden, da’ sich zunachst- die 
Anhydritschnire zu einzelnen wurmartigen Enden auflésten 
oder gar der Anhydrit als eine feine Triibe gleichmaBig das 
ganze Steinsalz durchsetze. Innerhalb der einzelnen Falten im 
Salzgebirge zeige das in den Mulden und Sattelkernen ange- 
staute Salz eine andere Struktur als das an den Faltenschenkeln 
ausgewalzte und gezerrte Salz. Ich méchte darauf hinweisen, 
da8, wenn es sich hier wirklich um ganz allgemein verbreitete 
Erscheinungen handelt, fir die bergmannische Praxis daraus 
Schlu8folgerungen von der gré8ten Wichtigkeit zu ziehen waren. 
Bekanntlich hat der Salzbergmann in Norddeutschland mit so 
auBerordentlich komplizierten Faltungserscheinungen in seinem 
Grubenfelde zu rechnen, daB es ihm oft ganz unmédglich ist, 
irgendeine GesetzmaBigkeit in dem Aufbau der Salzmassen 
zu erkennen. und er daher aufs Geratewohl irgendwohin mit 
seinen Strecken in das Grubenfeld hineinfahrt, wo durch Hori- 
zontalbohrungen das Vorhandensein von Kalisalzen nachgewiesen 
wurde. Die von Herrn SEIDL gegebene Charakteristik der 
verschiedenen petrographischen Ausbildung des Salzes wirde 
nun wenigstens in den schichtungslosen Salzgesteinen die Kon- 
struktion von Satteln und Mulden erméglichen und die Ent- 
wirrung der regellosen Lagerungsverhaltnisse erleichtern. 

Was nun die dynamomethamorphen Umwandlungen der 
sonstigen Salzgesteine anbelangt, so wies Herr SEIDL darauf 
hin, da8 selbst der Anhydrit in tektonisch stark beanspruchten 
Teilen mancher Lagerstatten seine urspringliche Struktur voll- 
standig verlieren kénne und den mannigfaltigsten mechanischen 
Umformungen unterworfen sei. Ich muB8 jedoch dazu bemerken, 
da8 mir diese Umwandlungen des Anhydrites weniger mechanisch- 
plastische Umformungen zu sein scheinen, sondern da8 es sich 
vielmehr, wie das ja auch von dem ibrigen leicht léslicheren 
Steinsalz und Kalisalz gilt, um Umschmelzungs- bzw. Um- 
krystallisationsprozesse handelt, um dynamometamorphe Vor- 
gange, die nicht ganz allein unter dem Einflu8 von Druck 
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und erhéhter Temperatur zustande kommen, sondern auch 
bedingt werden von den in den Salzen enthaltenen Lésungs- 
komponenten. Die Erklarung der konglomeratischen Carnallite 
des Herrn SEIDL auf rein mechanischem Wege als Rollungs- 
breccien zwischen zwei als PreBbacken wirkenden Steinsalz- 
platten scheint mir nicht zutreffend zu sein, da sich solche 
konglomeratischen Carnallititlager nicht nur an solchen Stellen 
finden, wo das Kalilager durch Auswalzung dezimiert wurde, 
sondern oft gerade da, wo die Kalilager am starksten an- 
schwellen. Zudem aber erscheint auch die Beobachtung, daf 
konglomeratische Teile eines Carnallititlagers wechsellagern 
mit geschichteten, mit diesem Erklarungsversuch unvereinbar 
zu sein. (Die von ARRHENIUS versuchte Erklarung paft sich, 
nachtraglich bemerkt, den Verhaltnissen besser an, obwohl auch 
diese Deutung noch mancherlei Liicken und Fragen offen 1i8t.) 

Beziglich der Bildungsméglichkeit von Hartsalzlagern aus 
urspringlichem Carnallitit durch Umkrystallisation in Gebieten 
starksten Druckes will ich gerne zugeben, da8 sie hier und 
da, insbesondere in den arg gestérten nordhannoverschen Kali- 
salzstocken, vorhanden gewesen sein mag. Ich habe selbst wieder- 
holt Beobachtungen gemacht, die mir die Méglichkeit einer der- 
artigen Hntstehung wahrscheinlich machen. Im 23. Abbau der 
Hauptfordersohle des Kaliwerkes Beienrode ist an einer seit- 
lichen Verschiebung des konglomeratisch ausgebildeten Car- 
nallititlagers das normale Kalilager offenbar infolge von Druck- 
metamorphose umgewandelt in ein Carnallit-Sylvin-Gestein. 
In dem fast reinen Carnallit liegen zahlreiche schwebend ge- 
bildete Wirfel vun Sylvin eingelagert. Es scheint also, als ob 
hier zunachst das Steinsalz, die schwefelsaure Magnesia, dann 
aber auch ein Teil der Chlormagnesia ausgewandert ist. Die 
Erklarung des Herrn SEIDL, daB die abgespaltene Chlormagnesia 
sich in den sog. Urlaugen wiederfinden, erscheint mir durchaus 
plausibel (obwohl ich damit nicht sagen will, daB der Berg- 
mann nunmehr alle Laugen fir harmlos halten darf). Ich 
mochte aber ferner darauf aufmerksam machen, da8 sich in 

den nordhannoverschen Salzstécken innerhalb der Kaliregion 
bisweilen diinne, bis einige Meter michtige, auf gré8ere Ent- 
fernung hin aushaltende Lager von reinem Bischofit oder auch 
von Langbeinit finden, in Teufen, wo an sekundare Hutbildungen 
nicht mehr zu denken ist. Es erscheint mir daher naherliegend, 
auch derartige Vorkommen und Anreicherungen an Magnesia- 
salzen als Ausseigerungsprodukte infolge von Umkrystallisation 
urspringlicher Carnallititlager aufzufassen. Hierfiir spricht 
denn auch die Tatsache, da8 im Fortstreichen solcher chlor- 
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magnesiareicher Salzgesteine chlormagnesiafreie, oder doch chlor- 
magnesiaarme Kalisalze mit Hartsalzcharakter aufgeschlossen 
wurden. Gleichwohl aber méchte ich doch sehr davor warnen, 
derartige lokal zu beobachtende Prozesse einer Art von Hart- 
salzbildung, d.h. von chlormagnesiaarmen Kalisalzen, all- 
gemein fir die Entstehung der Hartsalzlager im engeren Sinne 
verantwortlich zu machen, denn bekanntlich sind Hauptver- 
breitungsgebiete unserer Hartsalzlager die tektonisch nur wenig 
gestorten Lagerstatten im Werra- und Siidharz-Gebiet. Bei 
den durchaus regelmaifigen Lagerungsverhaltnissen kann an 
eine derartige Enstehung der Hartsalze aus Carnallititen durch 
Druckmetamorphose nicht gedacht werden. line Verall- 
gemeinerung der SEIDLschen Hartsalztheorie erscheint mir 
somit nicht wohl méglich. | , 

Herr R. LACHMANN fihrte zu dem Vortrage des Herrn 
K. SEIDL das Folgende aus. 

Zur Beurteilung des tektonischen Charakters der Salz- 
lagerstatte von Schénebeck ist eine Erganzung der Profile bis 
zum mittleren Zechstein erforderlich, welche ich den Vor- 
tragenden vorzunehmen bitte. 

In erster Linie freue ich mich, da8 infolge des Kingreifens 
von Herrn Geheimrat BEYSCHLAG sich eine Vermittlung in der 
Salzfrage anzubahnen scheint. Dieser mit Dank zu begriBenden 
Tatsache gegeniitber kann ja ruhig der Zukunft vorbehalten 
bleiben, festzustellen, welcher Anteil an dem in Ausbildung 
begriffenen Kanon Herrn STILLE, meinem jetzt versdhnten 
Gegner Herrn HARBORT und mir zuzumessen ist. Jedenfalls 
darf ich wohl das Verdienst in Anspruch nehmen, die Salz- 
stockfrage in Deutschland zuerst wieder unter einem allgemeinen 
Gesichtspunkt formuliert und historisch beleuchtet zu haben. 
Wenn bereits in meinem ersten Vortrage ausweislich des Proto- 
kolls (Diese Zeitschr. 1910, Monatsber., S. 116) ausgefihrt 
wurde, , Die Reihung der Ekzeme an der Aller spricht fir das 
Vorherrschen der asiatischen NW-Richtung auch wahrend des 
Mesozoicums’, so geht daraus hervor, da8, was die Lage- 
abhangigkeit mancher Salzstécke von tektonischen Linien 
angeht, der Herr Vortragende zu Unrecht einen Unterschied 
zwischen seiner Meinung und der Ekzemtheorie konstruiert hat. 
ARRHENIUS wiirde sich, wenn er anwesend ware, mit der 
Deutung des Problems durch den Vortragenden zweifellos in 
vielen Punkten einverstanden erklart haben. 

Prinzipielle Einwendungen habe ich nur gegen die Heran- 
ziehung allein der plastischen Kohasionseigenschaften des Stein- 
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salzes zur Eirklarung der ,, DurchspieBung’ des Hangenden durch 
die Salzmassen. Dieses besteht haufig aus unplastischen Kalken 
und Sandsteinen und k6énnte deshalb nur durch einen ganz 
starren Korper, nicht durch das-Salz als plastischen K6rper 
durchspie8t werden. Es zeigen sich ibrigens im Zechstein- 
salz auch keine oder héchst selten mechanisch-plastische De- 
formationen, vielmehr ergibt sich gerade aus den Bildern des Herrn 
Vortragenden besonders deutlich die krystalloblastische 
Struktur — im Sinne BECKEs — der in Bewegung befindlichen 
und deutlich umkrystallisierten Salzmassen. So sind die Salz- 
augen und die Anhydritaggregate mit ,, Entmischungshautchen” 
geradezu vollendet typische Beispiele von .,Krystalloblasten”, 
und der Zusammenhang zwischen Bewegung und Lésungs- 
umsatz wird gerade durch die SEeIDLschen Bilder aufs deut- 
lichste demonstriert. 

Rekrystallisation (nicht die Krystallisationskraft, wie in 
der Diskussion der Dezembersitzung Herr KRUSCH mir unter- 
legte) oder Wanderung unter Lésungsumsatz kennzeichnet also 

das Wachstum der Kkzeme. 
Der Versuch, den MrazkECschen Begriff der Diapirfalte 

nach Deutschland zu verpflanzen, mu entschieden zuriick- 
gewiesen werden, EDUARD SUESS sprach sich, wie ich einer 
brieflichen Mitteilung von SVANTE ARRHENIUS entnehme, gerade 
fir die Notwendigkeit aus, die ruméanische Salztektonik nach 
unseren norddeutschen, durch bessere Aufschlisse und griind- 
liche wissenschaftliche Verarbeitung geklarteren Begriffen umzu- 
arbeiten, und es besteht absolut kein Grund zu einem der- 

artigen Ideenimport aus Osteuropa. 
Es ist zweitens erfreulich, da8 der EVERDINGsche Begriff der 

Deszendenz und des Hauptsalzkonglomerats, den ich 1910 als 
erster angefochten habe, nunmehr auch in Berlin fallengelassen 
ist. Leider scheint mir die neue Deutung, Carnallitbreccie und 
Hartsalze durch StreB aus einem geschichteten carnallitischen 
Mutterlager abzuleiten, ebenso unannehmbar zu sein. 

Beide Lagerstattenformen treten auch in ganzlich unge- 
stérten Gebieten auf, wie bereits die Herren HARBORT und 
WUNSTORF bemerkten, und es ist kein Anla8 vorhanden, 
zwei ursdchlich verschiedene Formen anzunehmen. AuBerdem 
reagieren die Salzgesteine, wie ja auch der Herr Vortragende 
demonstriert hat, auf tektonische Beanspruch durch FlieB- 
erscheinungen und nicht durch Breccienbildung. SchlieSlich 
steht die Annahme der Hartsalzbildung aus Carnallit im 
Widerspruch mit den von VAN T’HOFF aufgestellten chemisch- 
physikalischen Gesetzen. Es mii8te sich bei tektonisch veran- 
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laBten Umbildungen im Gefolge des Wachstums der Ekzeme 
wegen der niederen Temperaturen in der Umbildungsregion 
nicht Hartsalz, sondern Kainit gebildet haben. 

Aus den angefiihrten Grinden trete ich, sowohl was die 
konglomeratische Ausbildung des Carnallits, wie die Entstehung 
von Hartsalz anlangt, fiir die bis heute noch von keiner Seite 
angefochtene ARRHENIUSsche Vorstellung ein, da8 ein urspring- 
lich vorhandenes Reichardtit-Kainitlager infolge von LErd- 
erwarmung durch Sedimentbelastung noch vor der eigentlichen 
Ausbildung von Salzstécken mit ihren ,tektonischen“ Begleit- 
erscheinungen in 2 und mehr Kilometern Tiefe in Carnallit, 
Hartsalz und thermometamorph zersprengtes Brecciengestein 
umgewandelt worden ist. 

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls wird 
die Sitzung geschlossen. 

Vic Ww. oO. 

W AHNSCHAFFE. BARTLING. J ANENSCH. 



Briefliche Mitteilungen. 

| 5). Theoretische 

Grundlagen der experimentellen Tektonik. 

Von den Herren Jon. KOENIGSBERGER und O. Morars. 

(Mit 9 Textfiguren.) 

Freiburg i. Br., im Oktober 1912. 

Allgemein pflegt man im geologischen Unterricht die 
komplizierten Vorginge bei der Gebirgsbildung durch einfache 
tektonische Modelle (Haut eines Apfels, Papier, Ticher) an- 
schaulich zu machen. Manche Forscher haben dann das Ziel 
erstrebt, die Vorgange in der Natur durch Modelle nachzuahmen 
und aus dem Verhalten des Modelles Schliisse auf die Krafte 
bei der Gebirgsbildung zu ziehen. — 

Wir erwahnen hier nur die Experimente von J. HALL, 
FAVRE, DAUBREE, H. ScHarpDT, H. CADELL, E. REYER, B. WILLIS 
und namentlich von W. PAULCKE!), der eine eingehende klare 
historische Ubersicht der Arbeiten seiner Vorginger gibt. 
Gerade in den neuesten Untersuchungen wird immer mehr Wert 
auf eine méglichst getreue Nachahmung der Natur gelegt, und 
es ist kein Zweifel, da8 die Versuche von H. SCHARDT, von 

H. CADELL, von B. WILLIS, von W. PAULCKE dem Ziel immer 

) W. Pauucxe: Das Experiment in der Geologie. Karlsruhe 1912. 
Wir méchten z. 8. 36, Anm 2 bemerken, daB die Wirkung des Wassers 
bei der Dynamometermorphose zuerst 1901 von dem einen von uns 
aus petrographisch-chemischen Griinden gefordert und dann durch Ver- 
suche von G. Spmzia und solche von dem einen von uns gemeinsam 
mit W. MULLER 1906 als wahrscheinlich nachgewiesen wurde. E. RieckE 
erwahnte nur beilaufig in einer theoretisch-physikalischen Arbeit die 
Rolle eines Lésungsmittels bei einseitigem Druck. — An die Ver- 
wandlung von Holz in Kohle nur durch Druck (S. 14) vermag der eine 
von uns nicht zu glauben. Méglicherweise war der Briickenpfeiler, wie 
das oft geschieht, schon vorher angekohlt worden. Andernfalls muB die 
Reibungswirme sehr gro gewesen sein. 
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naher gekommen sind. Diese Vervollkommnung der Mittel ist 
durch ein richtiges Gefiihl der experimentierenden Geologen 
erreicht worden, ohne dafS einer derselben hatte beweisen 

kénnen, da8 seine Anordnung wirklich besser als die friheren 
war. Die Ergebnisse kénnen nicht als Beweis dienen; denn 
sie sollen gerade die Beobachtungen in der Natur kontrollieren. — 
Wir haben uns deshalb die Frage vorgelegt, wie ein Modell 
_beschaffen sein mu8, damit es méglichst genau die Vorgange 
in der Natur wiedergibt. H. voN HELMHOLTZ') hat zuerst das 
Problem des hydrodynamischen und aerodynamischen Modells 
theoretisch erschépfend behandelt; das Studium an Modellen 
in der Praxis ist heute im Schiffsbau und Flugzeugbau all- 
gemein tblich. — Auch in der Elastizitatslehre fester Korper 
und den damit zusammenhangenden tektonischen Problemen 
der Gebirgsbildung ist eine exakte Angabe der Beschaffen- 
heit eines wirklich naturgetreuen Modells méglich. 
Das Problem ist mathematisch -ziemlich einfach; wir wollen 
uns aber hier darauf beschranken, den Gedankengang der Ab- 
leitung darzulegen. Alle EHigenschaften oder physikalischen 
Konstanten einer Substanz, z. B. die von Granit, sind durch 
die drei Grundeinheiten, Lange, Masse und Zeit, gegeben”). Wenn 
wir also eine bestimmte Annahme iber das Langenverhaltnis 
der Natur zum Modell machen, z. B. daB 100 km = 1 m also 
das Verhaltnis 100000:1 sein sollen, ebenso beziiglich der 
Zeit und Masse, so sind theoretisch alle Higenschaften der 
Modellsubstanzen eindeutig definiert; sie miissen in einem 
bestimmten Verhaltnis zu denen der natirlichen Gesteine stehen. 
Praktisch entsteht dann nur die Frage, ob wir eine solche 
Modellsubstanz auch herstellen kéonnen. 

Wir bezeichnen die Eigenschaften in der Natur mit dem 
Index O: lo, @9 usw., die im Modell mit 1:1,, @,. Also das 

1 
z haltni —= ———_ = 1.10°* Langenverhaltnis Modell : Natur 100000 1.10°-* Das 

Gréfenverhaltnis bei dem Modell von W. PAULICKE dirfte 
wohl auch zwischen 1074 und 10~® liegen. 

Hinsichtlich der Dichten oder spezifischen Gewichte der 
Modellsubstanzen haben wir nicht viel Auswahl; die verfug- 
baren, billigeren Substanzen haben ein spezifisches Gewicht 
zwischen 1 und 10, also von derselben GréSenordnung 

') H. v. Hetmuyoutz: Wiss. Abhdlg., J, S. 158, 1882. 
*) Man kénnte auch die chemischen Vorgainge mit einbegreifen: 

doch sei hiervon abgesehen, da sie bei der Gebirgsbildung fir die 
Tektonik nur yon sekundarer Bedeutung sind. 
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wie das der Gesteine (2,4—3,4). Wir wahlen die Dichte der 
Modellsubstanzen etwa == 3'), also s, = 5s) oder [m,'1,~°] 
== [m,1,-°|, denn Dichte ist Masse m: Volumen 1°. Die Masse 

3 

transformiert sich also im Verhaltnis a = KS aes GOT” 
aan 0 0 

Beztglich der Zeit, mit der wir die Vorgange am Modell sich 
abspielen lassen, haben wir keine willkiirliche Wahl mehr; 

denn eine der Gréfen, welche die Zeit enthalt, namlich die 
Schwerkraft g, miissen wir so nehmen wie in der Natur. 
Wir kénnen bis jetzt die Schwerkraft nicht beeinflussen oder 
eine andere Massenkraft ahnlicher Gro8e ohne viel Apparatur 
(Elektromagneten) hinzufiigen”). Die Schwerkraftbeschleunigung ¢g 

hwindigkeit ee wicension eee | ei 
Zeit t 

Es ist also 

— 9 ewe I, ty : 

lo to a — lly t; 2 oder oS Son 

lig tg 

oder 

ee 
—=> _—= bide see aps x —5 to i Da aber i = 3 KO) 

angenommen wurde, so mi8te sich die Zeit fir den Modell- 
vorgang zu dem in der Natur sich etwa wie 1 : 300 verhalten. 
Rein theoretisch miSten wir um ein yollkommen richtiges 
Modell herzustellen, die jetzigen Higenschaften der Gesteine 
und von der geologischen Geschichte die Zeitdauer, den An- 
fangszustand und die wirkenden Druckkrafte kennen. Praktisch 
gestaltet sich die Sache hinsichtlich der Zeit einfacher. Auch 
wenn man, wie der eine von uns auf dem Standpunkt steht, 

daB einige tektonische Vorgange bei der Gebirgsbildung sich 
relativ rasch in kurzen  Perioden abgespielt haben, so 
wird man doch glauben diirfen, da die Beschleunigungen®) 
auBerst gering und zu vernachlassigen sind. Sogar die Ge- 
schwindigkeiten werden recht klein gewesen sein. Deshalb 
ist es ziemlich gleichgiltig, wie lange der Vorgang im Modell 
braucht; nur dirfen keine nennenswerten Geschwindigkeiten 

1) Hine etwas andere Zahl ware ohne wesentliche Bedeutung, 
wie aus dem folgenden zu ersehen ist. 

”) W. PauLcKE hat diese Schwierigkeit bei seinen Versuchen um- 
gangen, wie spater erértert wird. 

3) Wir halten die Erdbeben nur fiir Anzeichen tektonischer Vor- 
gange, nicht fur den Vorgang selbst. Doch wei man hiervon noch 
fast nichts. 
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(mehr als 0,1 cm p. sec.) zustande kommen. Die Riicksicht 
auf die innere Reibung in den Gesteinen verlangt noch kleinere 
Werte der Geschwindigkeit, damit die Spannungen') im Modell 
wie das in der Natur der Fall war, sich wahrend des’ Vor- 
gangs selbst ausgleichen und keinen nennenswerten Betrag 
erreichen. Wenn ein tektonischer Vorgang, z. B. im Tertiar, 
dreimal wahrend 200 000 Jahren und innerhalb dieser Haupt- 
perioden von vielleicht 1000 Jahren Dauer zehnmal in 6 Monaten 
vor sich gegangen ware, so entsprache das einer wahren Zeit- 
dauer in der Natur von etwa 30-6 Monaten = 180 Monaten; 
denn die Pausen sind ohne Belang. Im Modell mii8te dann 

180 
der Vorgang Be 0,6 Monate dauern. Wir haben auch 

bei unseren Versuchen gefunden, da8 je langsamer und stetiger 
wir das Modell sich verandern lieBen, um so Ahnlicher die 
Ergebnisse der Natur werden. 

Uber den Anfangszustand vor der Bildung von Gebirgen 
ist man verschieden genau unterrichtet. In manchen Gegenden 
ist die geologische Geschichte vor der Hauptfaltung ziemlich 
gut, in anderen sehr wenig bekannt. 

Beziglich der wirkenden Krafte bei einer Hauptfaltung 
steht es ahnlich. In einigen Fallen miissen Horizontaldrucke 
die Ursache gewesen sein, in andern sind noch Zusatzhypothesen 
moglich. Gerade diese Frage sollen die Modelle mitbeant- 
worten und kénnen es, wenn wir sie naturgetreu den theore- 
tischen Forderungen entsprechend wahlen. Die Briiche, Ver- 
werfungen usw. soll unseres Erachtens das Modell automatisch 
wiedergeben. Man mu8 dazu im Modell die Erdkruste bis 
zur Tiefe der Druckausgleichung, der des ,,geschmolzenen 
Gesteines, darstellen. Die Druckausgleichungsflache fir die 
Schwerkraft nach PRATT und die Schmelzfliche (Grenzflache 
fest-fliissig) nach der geothermischen Tiefenstufe liegen tiberein- 
stimmend in etwa 100 km. Die Ausgleichungsflache fir 
Spannungen méchten wir schon in etwa 50 km Tiefe suchen. 
Die Breite der darzustellenden Zone wird man nicht zu klein 
wihlen dirfen. Wohl waren bei den meisten Gebirgsbildungen 
die Vorgange einigermaSen auf kirzere Strecken parallel zu 
den Faltenachsen und senkrecht zu den wirkenden Kraften 
ahnlich. Doch sind itberall erhebliche Wirkungen der seit- 
lichen Massen bekannt. Will man also eine Strecke von 

1) Es handelt sich hier um entsprechend grofe Spannungen; 
kleine Spannungen, wie sie sich im sog. Bergschlag usw. aubern, kommen 
fir das Modell nicht in Betracht. 
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100 km Querprofil durch ein Gebirge == 1 m Modell‘) dar- 
stellen, so sollte die Tiefe des Modells 50 cm, die Lange 
mindestens 50 cm betragen. Da die Dichte der Mode!lsub- 
stanz etwa = 2 ist, so wiirde die Modellsubstanz etwa 250 kg 
wiegen. Bei den Versuchen von W. PAULCKE sind sogar 
schon 3000—3500 kg als Belastung verwandt worden. Wir 
haben, wie spater dargelegt wird, die Tiefe des Modells ge- 
ringer, 30 cm statt 50 cm genommen, uns mit 30 km = 30 cm 
Querprofil und demgem&8 40 cm Anfangslange (Endlange nach 
der Verschiebung variabel) begniigt; das Modell wog etwa 
25 kg. Durch diese Abanderungen sind die theoretischen 
Forderungen nicht mehr exakt erfillt; man miSte, wenn mehr 
Mittel zur Verfigung stehen, suchen diese einzuhalten. 

Die im folgenden abgeleiteten und hier geniigend 
genau befolgten wesentlichen Bedingungen fir ein 
naturgetreues Modell sind aber bisher exakt tiberhaupt nicht, 
angenahert durch eine nachgiebige kimstliche Uberlastung?) 
nur yon W. PAULCKE innegehalten. Is sind folgende: Die 
Schichten-miissen durch ihre eigene Schwere brechen, 
sich wieder verkitteu und in sich verschieben kénnen. Ver- 
schiedene Schichten haben verschiedene Konstanten. 

Die theoretischen Beziehungen sind folgende: Die Zug- 
festigkeit®) fir Granit ist 0,5 kg pro qmm. Das besagt, 
wie eine einfache Rechnung ergibt, da8 ein Granitstab von 
200 m = 2-10* cm Lange nach unten aufgehingt durch 
seine eigene Schwere abreiBen wiirde. Da die Dichte die- 
selbe ist, mu8 die Modellsubstanz so beschaffen sein, daf ein 
Stab aus ihr am oberen Ende aufgehangt bei einer Lange 
von 2-10* cm: 10° = 2-107! cm = 2 mm durch sein Eigen- 
gewicht abreiBt. Er darf also nur sehr wenig widerstandsfahig 
sein. Kalkstein entspricht AbreiBen bei 1 mm Lange, Sand- 

») Genauere Angaben, auch fir das GréBenverhaltnis 1:10‘, sind 
in der Dissertation von O, MoratH zu finden. 

*) Hine starre Belastung durch ein mit Schrauben festgehaltenes 
Brett hat schon DauBprEE angewandt. Kine bewegliche aber gleich- 
mafige hydrostatische Uberlastung fihrte B. Wixuis ein. In der An- 
wendung beweglicher, variabler Belastung durch W. PAULCKE liegt 
ein wesentlicher Fortschritt. Die Versuche von W. PauLcKE dirften das 
Verhalten der Erdkruste in einer Tiefe von. etwa 2—3 km in vieler 
Hinsicht gut darstellen. 

*) Wir entnahmen die Zahlen den Veréffentlichungen von C. BAcu, 
von BAUSCHINGER, den physik.-chemischen Tabellen von LANDOLT 
und: BORNSTEIN, Berlin, 1910, ferner dem Handbuch d. Physik, heraus- 
gegeben yon WINKELMANN, Bd. I. Artikel Zug, Druck, Kohasionen, von 
F. Averpacu, Leipzig, 1908. 
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stein schon bei 0,7 mm. Wesentlich komplizierter sind die 
Rechnungen zur Ermittelung der Biegungsfestigkeit, Druck- 
festigkeit usw. der Modellsubstanz. Wir geben hier nur die 
Resultate. 

Biegungsfestigkeit. 3 

Die Lange 1,, bei der ein Stab von der Hohe hy und be- 

liebiger Breite infolge seines Eigengewichtes bei Auflegen an 
beiden Enden und bei nicht unterstiitzter Mitte durchbricht, ist 

ly) = 176Vh, fir Granit. Mit Bericksichtigung der Schub- 
spannung 

1 = 3,1 .10'.h — 2,8 hb? fir Granit 

und 1 = V3,5.104.h—2,8 h? fir Kalkstein 

und 1 ~V26.10'.h—2,8h? fir Sandstein. 

Im Modell hangen Lange 1 und Héhe h des Pigaes in 
folgender Weise zusammen: 

fir Granitsubstanz 1 = 0,31 h — 2,8 h? | 

far Kalkstein — V0,35 .h — 2,8. h? 

und fir Sandstein 2,6 .h — 2,8. h?. 

Es muf also ein Stab von 5 mm Lange aus der Modell- 
substanz geschnitten und an beiden Enden gestiitzt, bei einer 
Héhe von 0,1 mm oder bei etwa 8 mm Linge bei 0,3 mm 
Hohe durchbrechen. 

Druckfestigkeit. 

Die einseitige Druckfestigkeit ist fir Granit etwa 8 kg 
pro qmm’); oder es wiirde eine freistehende Granitsaule von 
2900 m sich selbst an ihrer Unterlage zertrimmern. In der 
Modellsubstanz mu8 das demnach schon bei 2,9 cm Hoéhe ein- 
treten. Man sieht hieraus, gleichgiltig ob die Zahl fir Granit ganz 
genau bestimmt ist oder nicht, die 4uBferst geringe Festig- 
keit, die eine Todle lenosten besitzen mu8. Dieser 
erdesae ist bisher nicht genigt worden. Fir Sand- 
steinmodellsubstanz ware die entsprechende Hohe h; = 0,3 cm, 
fir Kalkstein h, = 1,8 cm. 

Die Forderungen bez. der Schubspannung sind dann 
meist von selbst erfillt; der eme von uns hat sie aber auch exakt 

1) Wir haben hier die iblichen, technischen Werte verwandt. 
F. Rinnp und K. Pranptu (N. J. Min. 1907 1, S. 48) haben gezeigt, 
dafi und warum diese zu klein ausfallen. Hier kommt es zunachst 
weniger darauf an, wenn man nur an der Modellsubstanz die Festigkeit 
in derselben Weise ermittelt. 
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diskutiert. Fast gar nicht kommt es auf den Klastizitats- 
koeffizienten an, weil in der Natur die Krafte so gro8 sind, 
da8 bei einseitiger Beanspruchung fast stets eine ZerreiBuag 
stattfindet. Die kleinen Spannungsdifferenzen gleichen sich 
rasch aus, weil ja alle Gesteine von Rissen usw. durch- 
zogen sind. 

Die Bedingung fiir die Kompressibilitat ist, wie sich 
leicht zeigen laBt, stets von selbst geniigend erfiillt. 

In der Natur sind aber noch zwei andere GrédSen von 
Bedeutung, die fiir den Ingenieur, der die Gesteine auf ihre 
Haltbarkeit prift, obne Belang sind, fiir die wir daher nur 
sparliche Daten besitzéf: das ist auBere und innere 
Reibung. Immerhin 148t sich auch fir diese Higenschaften 
die GréBenordnung angeben, und das fihrt auf eine sehr 
wichtige Eigenschaft der Modellsubstanz. 

Die auBere Reibung tritt ein, wenn zwei Gesteins- 
schichten auf einander vorbeigleiten, also bei allen Horizontal- 
bewegungen: Decken, Gleitbretter usw. Sie ist angendhert 
gemessen fiir: 

bei Ruhe bei Bewegung 

Muschelkalk auf Muschelkalk . . . 0,75 0,69 
Rogenstein auf Rogenstein . . . . 0,75 0,67 

0,75 ist der Bruchteil der Last, der zur Uberwindung der 
Reibung gebraucht wird. Wenn also 1 kg Kalk auf einer Kalk- 
flache verschoben werden soll, braucht man eine Horizontal- 
kraft, so groB, wie sie zum Heben von 0,75 kg notwendig 
ware. Dieser Wert stellt eine maximale Grenze dar. Wenn 
zwei verschiedene Substanzen aufeinander gleiten, so ist nach 
einem bekannten physikalisch-technischen Satz der Wert kleiner. 
Ferner bildet sich in allen glimmerhaltigen Gesteinen sehr 
rasch eine Zone mit Paralleltextur, wie wir sie in den Alpen, 
in Norwegen u. a. a. O. an der Basis von Decken oft beobachten 
konnen. Haufig tritt auch die sogenannte Mylonitisierung, eine 
innere, mit Zertrimmerung des Gesteines verbundene Gleit- 
bewegung in der Nahe (aber auch bis 500 m entfernt) der 
Grenzflache ein, die die 4u8ere Reibung erheblich heruntersetzt 
und in innere Reibung verwandelt. Vielfach sind auch wenig 
machtige weiche Schichten vorhanden, die wie ein Schmier- 
mittel wirken. Die AauBere Reibung mu8 im Modell dieselbe 
GréBe behalten, da sie eine Zahl ist. Diese Forderung ist, 
nebenbei bemerkt, leicht zu erfillen. Schwerer ist es, Sub- 
Stanzen ausfindig zu machen, die den Zwischenmitteln bei den 
Gleitbrettern nach der Definition von A. Spitz), z. B. Raibler 
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Schichten, zwischen Hauptdolomit und Wettersteinkalk, Késsner 
Schichten, Liasschiefer usw. entsprechen. 

Anders verhalt sich die innere Reibung. Sehr haufig 
werden in der Natur Gesteine in sich selbst verschoben; sie 
werden zertrimmert und gleiten ineinander. Hierbei sind zwei 
Falle zu unterscheiden. Das Gestein zeigt bei dem betreffenden 
Druck eine innere Plastizitat, wie das in der Natur 
stets fiir Steinsalz, 6fters fiir Dolomit, etwas seltener fiir 
Kalkstein und nie fir Silikatgesteine zutrifft. Marmor er- 
fordert nach den Versuchen von F. D. ADAMS und von 
F. Reyne [vgl. die im Anhang') ayseinandergesetzten Uber- 
legungen| mindestens etwa einen allseitigen Druck von 1000 kg 
p. qem bei gewohnlicher Temperatur, oder wohl etwa 500 kg 
p. qem bei 400°; zu diesem Druck tritt der einseitig wirkende 
umformende hinzu. Da aber fir eine etwas groBere Gesteins- 
masse der allseitige Druck, wie eine leichte Uberlegung er- 
gibt, nicht héher sein kann als die Uberlagerung erlaubt,* so 
tritt plastische Deformation von Kalkspath in etwa 5 km Tiefe, 
oder wenn wie bei der alpinen Faltung LErhitzung auftritt, 
vielleicht schon in 2,5 km Tiefe auf. Die dem Marmor ent- 
sprechende Modellsubstanz mu8 also unter ihrem Kigengewicht 
in etwa 2—3 cm Tiefe sich plastisch deformieren. In Wirk- 
lichkeit legen die Verhaltnisse in der Natur noch komplizierter. 
Urspriinglich sind in vielen Gebirgen nicht Marmore, sondern 
Kalksteine vorhanden. Diese sind, wie F. D. ADAMS?) zeigte, 
viel widerstandsfahiger. Der Solnhofer Schiefer erfordert, damit 
Beginnen des FlieBSens eintritt, bei 450° einen Druck von 
4500 kg p. qem, was einer Uberlastung von etwa 18 km 
gleichkommt. Das ware eine viel gréBere Tiefe als sie uns 
je durch Hebung aufgeschlossen ist. Tatsachlich sieht man 
auch in der Natur ein sehr verschiedenes Verhalten von reinem, 

grobkérnigen und von reinem feinkérnigen Kalkstein. Der 
einigermaBen reine feinkérnige Kalkstein wird plastisch de- 
formiert, und gleichzeitig tritt eine Sammelkrystallisation, die 
Umwandlung zu Marmor, auf. Wie die Hinschliisse in den 
Mineralien auf Hohlraumen in solchen Marmoren und Dolomiten 
(Carrara, Campolungo usw.), zeigen, fand die Umkrystallisation — 
in kohlensdurehaltiger wasseriger Losung bei héherer Temperatur 
statt. Diese hat die plastische Deformation sehr erleichtert 
und im primar feinkérnigen Kalkstein vielleicht schon in Tiefen 
von 1—2 km erméglicht. Im Modell kann man indef zunachst 

1) Vgl. Anhang iiber plastische Deformation von Gesteinen. 
*) F. D. Apams, The Journ. of Geol. 20. III. 1912. 
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von diesen physikalisch-chemischen Vorgingen abseher und 
far Marmor und reinen feinkérnigen Kalkstein gemeinschaft- 
lich dieselbe innere Plastizitait, gleichgiltig wie sie zustande 
kommt, annehmen. 

Unreiner Kalkstein setzt der Wirkung der waisserigen 
Lésungen gréBeren Widerstand entgegen, hauptsachlich aus 
mechanischen Griinden: er ist dichter, daher kann weniger 
Lésung eindringen, und das Kalkcarbonat wird teilweise von 
unléslichen Bestandteilen umhillt und geschitzt. Solcher 
Kalkstein ist daher auch kaum plastisch. — 

Die Silikatgesteine Sind an sich nicht plastisch, wohl aber 
zum Teil deformierbar. Es tritt in ihnen ein Gleiten langs 
einiger Bestandteile insbesondere der Glimmer ein, und sie 
erhalten dadurch eine Paralleltextur. Am stiarksten ist das bei 
den glimmerreichsten Gesteinen, den Glimmerschiefern, ausge- 
pragt. Diese sind daher sehr leicht deformierbar; sie kénnen in 
feinste Spitzfalten gelegt werden. AuBSerdem dienen sie andern 
Schichten als Gleitmittel, weil in den Glimmerschiefern leicht 
auch bei groBer Uberlastung eine Bewegung zustande kommt. 
Sie haben, wie man das kurz bezeichnen kann, eine geringe 
innere Reibung. — In Gesteinen mit weniger Glimmer ist 
diese Eigenschaft weniger ausgepragt; doch gibt stets der 
Glimmer die Auslésung der Bewegung, bei der die andern 
Gesteinsteile (Quarz, Feldspat) mehr oder minder stark zer- 
trimmert werden (Mylonite, Protogine). Fehlt Glimmer in 
einem Gestein, so kommt eine innere Bewegung kaum zu- 
stande; die Widerstandskraft eines solchen Gesteinsk6rpers 
ist viel gré8er. Das sieht man sehr schén schon an wenig 
machtigen Aplitgangen in Myloniten. — 

Durch die innere Bewegung entsteht, wie wir 
glauben, die Paralleltextur bei den krystallinen 
Schiefern, und zwar bei denenerster Art, den kontakt- 
metamorphen, wahrend der Aufschmelzung bei hoher 
Temperatur, bei denen zweiter Art, den dynamometa- 
morphen, wahrend der tektonischen Vorgange bei 
niederer Temperatur. In den Alpen, auch in Norwegen, haben 
ferner wasserige Losungen die dynamometamorphe Umformung 
der Silikatgesteine durch Bildung von Sericit, Epidot, Saussuriti- 
sierung usw. wesentlich erleichtert. Im Modell ist eine derartige 
Verschiebung durch Glimmer nicht direkt nachzuahmen. Die 
Blattchen mi8ten um 1.10° kleiner sein, also submikro- 
skopische Dimensionen haben, und dazu stimmt schon das 
ganze Korn der Modellsubstanz nicht. Da aber die Glimmer 

in der Natur in einem Gestein sich jeder beliebigen Be- 

6 



wegung anpassen, gentigte uns in erster Annaherung eine all- 
seitige innere Plastizitat der Modellsubstanz. Bei Granit 
tritt diese, wie wir aus den Versuchen von F. W. ADAMS 
folgern, bei einer Uberlastung von 2000 kg per qem ein, zu 
der noch der einseitige Druck hinzukommt; das entspricht 
einer Uberlastung von 8 km oder in der Modellsubstanz 
von 8 cm. 

Die Briche und Verwerfungen der Schichten und 
Senkungen gréB8erer Teile kann man entweder, wie W. PAULCKE 
das tut, willkirlich hervorrufen oder auch automatisch im 
Modell wiedergeben. Wir haben, wie schon erortert, die 

Tiefe des Modells bis zur Druckausgleichungsflache, 
wo der wahre plastische Zustand der Gesteine eintritt, ge- 
nommen. Dann wird also ein Absinken der Schichten von 

selbst eintreten, wenn es dem Vorgang entspricht. Um im 
Modell die Plastizitat dieser untersten Teile darzustellen, 
ohne ihnen eine zu groBe Fluiditat zu erteilen, mu8 ein 
Material genommen werden, in dem ein Druckausgleich rasch 
eintritt, verglichen mit der Zeit, die hierzu fiir die oberen 
Schichten notwendig ist. Das spezifische Gewicht dieser 
halbflissigen Masse soll gleich oder eher ein klein wenig 
gréBer sein als das der oberen Schichten. 

Die tektonisch wirksamen Krafte im Modell sind 
theoretisch nur dann bestimmbar, wenn wir wiBter, wie sie 

in der Natur gewesen sind. Man hat im allgemeinen stets 
horizontal gerichtete Krafte angenommen. Aus theoretischen 
Betrachtungen, auf die a. a. O. eingegangen werden soll, 1aBt sich 
schlieBen, daB die alte Anschauung vielleicht richtig ist, wonach 

die Spannung im Gewélbe der Erdkruste horizontale Krafte 
und damit die tektonischen Vorgange bedingt. Demnach 
ware es am besten, ein seitlich keilférmiges Modell zu bauen 
(Fig. 1), etwas von der plastischen Unterlage langsam ab- 
flieBen zu lassen und die dann entstehende Spannung — die 
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Modellschichten hangen frei, suchen nach unten zu gleiten — 
sich ausgleichen zu lassen. Wir haben davon abgesehen, 
weil die Kosten etwas grd8er sind, und haben uns damit 
begniigt, die Horizontalkrafte durch Zusammenschub der zwei 
Seitenwainde, wovon die eine beweglich ist, zu _ erreichen. 
Durch Ubertragung mit Zahnridern konnte der theoretischen 
Forderung (S. 67) langsamer Veranderung einigermaBen, wenn 
auch nicht ganz, geniigt werden. Ls wiirde sich bei kinftigen 
Versuchen empfehlen, entweder die obige Anordnung Fig. 1 
oder wenigstens eine sehr starke verkleinernde Ubersetzung mit 
Motorantrieb zu wahlen, so da8 die Verkiirzung in einer 
Minute etwa ‘'/, mm oder weniger betragt. 

| Die Modellsubstanzen haben etwa drei Gesteinsarten zu 
genigen: die Hauptmasse mu8 die Konstanten der Tiefen- 
gesteine besitzen; ein geringerer Teil in der Nahe der Ober- 
flache mu8 den Kalksteinen entsprechen; einige diinne 
Zwischenlagen sollen die Schichten ersetzen, die als Schmier- 
mittel dienen. Aus praktischen Griinden miissen ferner einig- 
diinne Schichten gefarbt werden, um das Bild klar wiedere 
geben zu kénnen. 

Anhang I. 

Versuch einer praktischen Ausfihrung des 
naturgetreuen Modells. 

Wahrend die vorhergehenden theoretischen Darlegungen 
und die ausgerechneten Bedingungen fiir die Modellsubstanzen 
den Anspruch auf Richtigkeit und Exaktheit erheben, gilt das 
yon unserer Ausfiihrung eines Modelles nicht; dieses sollte, da 
wir die Kosten selbst tragen muften, mdglichst billig sein. 
Wir haben folgende Modellsubstanzen verwandt, die an- 
genahert den oben mitgeteilten Bedingungen geniigen, und fir 
den Mafstab 1:75000 bis 1:25000 verwendet werden 
dirfen. Sie enthalten leicht zu beschaffendes Material. Fir 
ganz exakte Versuche mu8, wie friher dargelegt, fiir einen 
bestimmten MaBstab eine bestimmte Mischung hergestellt 
werden. In der Dissertation des einen von uns sind die 
Bedingungen ausgerechnet, denen die Modellsubstanz bei 
1:100000, 1:50000, 1:10000 geniigen muf.. Man stellt 
sich erst die Ramsayfettmischung her, von der fir 100 kg 
Modellsubstanz nur 100 g gebraucht werden; man verwendet 
hierzu 100 g Paraffin, 20 g Vaseline und 20g reine Gutta- 
percha, die etwa fiinf Stunden lang auf 150°—250° erhitzt 
werden. Dann mischt man 900 Gewichtsteile HEisenpulver : 
135 Teile Maschinenél: 6 Teile Paraffin: 1 Teil Ramsayfett als 

6* 
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Granitmasse, 900:145:5:1 als Kalksteinmasse. Fiir die 
gefarbten Schichten: 

rot: 

500 Bleipulver : 500 EKisenoxyd : 300 Maschinen6l : 1 Ramsayfett, 
grin: 

500 Bleipulver : 500 Chromoxyd: 200 Maschinen6!: 1 Ramsayfett. 

Kosten: 

Maschinen6l techn. (MERCK, Darmstadt) 100 kg = 38 M 
EKisenpulver Nr. 4 von DE HaAEn, 

Seelze bei Hannover . . . ..:. LOO 
Eisenoxyd rot tech. Nr. 7 del. » .. 100 = =e 
Bleipulver pulv. f. Akkumulatoren dgl. . 100 - = 140 - 
Chromoxyd grin tech. Nr.2 dgl. . . 100 - = 190 - 

Paraffin solid. (52°—53°), MERCK- 
Darnrstadt.(2~ cn ae eee pee 1. a 

Kosten fiir 100 kg Modellsubstanzen: 

Hisems 202 2S Se 
Ol SE RE SE ee 
Porat in ee Ais 2 eae 1 es 
alles andere zusammen .. .: .. 15 = 

54 M. 

Die Substanzen sind nach jedem Versuch wieder ver- 
wertbar. Man mu8 nur vorsichtig die gefarbten von den 
ungefarbten Schichten trennen. Jede Masse wird fur sich 
geschmolzen (auf etwa 40° erhitzt) und dann aufgegossen. 
Um hierbei eine Vermischung mit dem halbfliissigen Unter- 
grund zu vermeiden, wird auf diesen ein ganz dines Battist- 
tuch aufgelegt. — 

Man kann leicht durch geeignetes Mischen und Prifung 
der Materialkonstanten in der friiher angegebenen Weise, sich 
genauer passende Modellsubstanzen und auch fiir andere Mab- 
stibe herstellen. Unser obiges Rezept soll nur einen Anhalts- 
punkt geben. 7 

Wir geben einige Bilder!) der mit unserm kleinen 
Apparat von etwa 40><20 >< 30 cm angestellten Versuche. 
Sie machen, wie uns scheint, einen ziemlich naturgetreuen 

Kindruck, und scheinen jetzt schon gegeniiber den bisherigen 

') Die Schraffierungen und Punktierungen auf den Figuren haben 
nichts mit Schichtung zu tun. Der Verlauf der Schichten ist nur aus 
den Grenzlinien der einzelnen Lager zu erkennen. Die Reproduktion 
unserer Originalzeichnungen 1a8t leider manche Details nicht erkennen; 
insbesondere sind vielfach Ecken abgerundet wiedergegeben. 
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Versuchen einen Fortschritt darzustellen, obgleich in unserm 
Modell die Tiefe in verkiirzten Ma8stab mit Ricksicht auf 
die Materialersparnis genommen wurde. Winschenswert fir 
die weitere Forschung ware in gréferem und allseits richtigen 
Ma8stab mit unseren Modellsubstanzen operieren zu k6nnen. 
Auch mi8ten mehr farbige Schichten genommen werden, um 
das Bild bis in gréBere Tiefe verfolgen zu kénnen. Doch 
fehlen uns die Mittel. Immerhin ist mit diesem kleinen 
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Blatt 1. 

Faltengebirge mit ttberkippten Falten. 
Im Modell: 1: 100000. 

Apparat, der mit Modellsubstanzen auf etwa 50 M. kommt, 
eine gute Veranschaulichung der tektonischen Vorginge fiir 
den Unterricht méglich. Fir etwa 800 M. ware ein exakt 
richtiger Apparat mit Modellsubstanzen im Ma8stab 1 : 75000, 
der vielleicht am geeignetsten ist, auf einer Lange von 75 km 
(= 1 m Modell), Breite von 38 km (50 cm Modell) und 50 km 
Ti®fe (60 cm Modell) herzustellen. Etwas tiberraschend bei 
den Figuren ist die Haufigkeit von Uberschiebungen, die 
meist in der Mitte, wo die horizontal schiebenden Druck- 
krafte am geringsten waren, einsetzten, ferner das Fehlen 



von Briichen. Man erkennt deutlich interessante tektonische 

Einzelheiten; manche sind aus Naturbeobachtungen schon ge- 
folgert worden. 

A 

2. 
3. 

Die am starksten bewegte Stelle wird am meisten 
gefaltet. 

Die Falten werden ir der Bewecunsericeaee fetes 
Kine als Falte hingleitende Decke, die sog. Uber- 
faltungsdecke bei der die Schichten gewissermafen 
aufgerollt werden, ist nicht zu beobachten. (Auch 

at ef 
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Blatt 2. 
Liegende und tiberschobene Falten. 

Im Modell: 1: 100000. 

W. PAULCKE scheint sie nicht erhalten zu haben). Die 
Decke wird nur an ihrem Ende bisweilen gestaucht 
und aufgefaltet. Dagegen werden aufgerichtete Falten 
tiberkippt, flach gelegt und vielleicht etwas ausgewalzt 
(Blatt 2, Fig. 4 und 5). Eine starke Auswalzung und 
Ausquetschung von Mittelschenkeln ist nicht zu be- 
merken. Es scheint, da8 im Modell wie in der Natur 

eine ZerreiBung und Verschiebung der Faltenschenkel 
gegeneinander viel haufiger ist. Auf Blatt 3 wird eine 



or 

“1 

wean a 

Falte tiberkippt (Blatt 3, Fig. 4), auseinandergerissen und 
der eine Schenkel iiber den andern iiberschoben (Fig. 5). 
Sehr merkwiirdig ist Blatt 4, Fig. 3, 4 und 5. Diese 
zeigen, wie bei der Uberschiebung eine Spitzfalte 
(Fig. 3), gestaucht, gehoben, jeder der beiden Schenkel 
zurickgefaltet und so auseimandergezerrt wird. Wenn 
man in der Natur nur Fig. 5 sieht, wiirde man wahr- 
scheinlich zu ganz andern Erklarungen greifen. 
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Blatt 3. 

ZerreiBung einer Falte, Ubergang zur Uberschiebung. 
Im Modell: 1: 50000. 

Die Unterlage der Decke wird an ihrem Ende ge- 
faltet (Blatt 6, Fig. 4), manchmal auch etwas hinauf- 
gebogen (Blatt 2, Fig. 4, Blatt 4, Fig. 4). Mehrfache 
Decken haben wir nicht gesehen, vielleicht wegen zu 
wenig Farbschichten. 
Eine Masse, die etwas Widerstand bietet, gibt Anla8 

zu einer Uberschiebung (Blatt 6), ebenso ein Bruch 
(Blatt 2, Fig. 2 und 3, und Blatt 4). 
GréBere Hohlraume (Blatt 5, Fig. 2) bilden sich nicht, 
auBer ganz an der Oberflache. 



Zu beachten ist, daB alle diese Bilder nur einer ein- 
maligen tektonischen Bewegung entsprechen, also insofern 
nicht ohne weiteres mit den alpinen Vorgangen verglichen 
werden kénnen. 

Aus der Tatsache, da8 wir nur Falten und Uber- 
schiebungen, aber keine Briiche und Verwerfungen erhalten haben, 
laBt sich vielleicht schlieBen, da8 erstere durch horizontale 
Druckkrafte, Zusammenschub der Erdkruste durch Kontraktion, 

Blatt 4. 

Uberschiebung mit Stauchungsfaltung. 
Im Modell: 1: 50000. 

letztere durch Zerrung bei lokaler Dilatation entstehen'). Ob 
diese Zerrung gleichzeitig mit den Faltungen erfolgte oder . 
eine spatere Nachwirkung eines intensiven Faltungsprozesses 
ist, 148t sich wohl aus den Naturbeobachtungen bisher nicht 
sicher entnehmen. Das Verhalten des Modells wirde méglicher- 
weise fiir die zweite Auffassung sprechen. Doch miSten mehr 
Experimente an einem gréSeren Modell gemacht werden, 

1) Man mite zu dem Zweck im Modellkasten (Fig. 1) etwas 
flissigen Untergrund unter Druck eingieBen und so eine Hebung und 
Ausdehnung bewirken. 
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Blatt 5. 

Im Modell: 1: 50000. 

Blatt 6. 

Im Modell: 1: 50000. 



und namentlich der Verlauf der obersten Schicht durch Farb- 
schichten besser hervorgehoben und untersucht werden. 

Die Plastizitat der Modellsubstanzen hangt sehr stark 

von der Temperatur ab. Die angegebenen Rezepte gelten 

= 
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Blatt 7. 

Einzelne Falte an Hinderniss. 

Im Modell: 1:25000. 

fir 18°C. Zimmertemperatur. Halt man eine kleinere Plastizitat 
oder innere Reibung als wir sie angenommen haben fir richtig, 
so kann man die gleiche Modellsubstanz bei 14° verwenden, 
die halbe Plastizitat erzielt man etwa bei 8°. 

Anhang II. 

Zur Plastizitat der Gesteine. 

L. MrucH!) hat eine Besprechung der Untersuchungen 
uber Plastizitét der Mineralien und Gesteine gegeben; auf 
diese sei verwiesen. Wir wollen hier nur die Grundlagen fir 
die Zahlenangaben im vorigen Teil und unsere Ansichten dar- 
legen, soweit sie ven denen von L. MILCH verschieden sind. 

Wir machen zunachst die Annahme, daB bei der eigent- 
lichen dynamometamorphen Umformung der Gesteine 500° 
nicht itberschritten werden; die Griinde hierfir wollen wir 
a. a. QO. darlegen. Da8 schon bei gewéhnlicher Temperatur 
eine plastische Umformung von Steinsalz, Sylvin, Kalkspat 

) L. Mricn: Geol. Rundsch: 11, 1911, S. 145: 
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moglich ist, haben die Versuche von F. Kick, F. RINNE, 
F. D. ADAMS gezeigt; also sind auch die aus ihnen bestehen- 
den Gesteine plastisch deformierbar. Andrerseits haben die 
Versuche von F. D. ADAMS ebenso. klar gezeigt, da8 bei 
Zimmertemperatur und 15000 kg p. qem und bei 450° und 
einem Druck von 6750 kg p. qem') kleine Offnungen im 
Granit sich nicht schlieBen, daf also dies Gestein auch bei 
solehem Druck und hoher Temperatur nicht plastisch ist. 

LI 

Fig. 2. 

Gestreckte Konglomerate von Quarziten bei Ulvensrand und Mérketjern 
(Bergen). Die letzteren sind am starksten gedehnt (das 2. Stick von 
links); die beiden groBen Durchmesser des Ellipsoides verhalten sich 

zu dem kleineren wie 6:1. 

ADAMS konnte andrerseits Granit durch einen Druck von etwa 
8000 kg p. Atm.”) umformen, ohne da8 der Granitblock seinen 
Halt verloren hatte. Demnach findet ein eigentliches FlieBen 
des Gesteines, wie man es an Metallen, Steinsalz usw. beob- 
achtet, nicht statt. Die Mineralien werden nur zertrimmert, 

verschoben und durch den Druck ineinander verzahnt. Der 
Verf. steht da auf demselben Standpunkt, den EK. WEINSCHENK 

1) F. D. Apams: Journ. of Geol. XX, 1912, S. 415. 
*) F. D. Apams: Journ. of Geol. XVIII, 1910, 5. 523. 
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einnimmt. Den namlichen Vorgang benutzt die Technik, um 
mit hydraulischen Pressen Pulver und Fasern zu solidem 
Material zu formen. — F. D. ADAMS erkannte auch unter dem 
Mikroskop die Zertrimmerung und Verschiebung der Mineral- 
bruchstiicke ganz deutlich'). Dasselbe gilt von den deformierten 
Silikatgesteinen in der Natur. Man hat da allerdings vielfach 
von undulés ausléschendem Quarz in dem Sinne gesprochen, 
da8 man eine plastische Verbiegung von Quarzkrystallen an- 
nimmt. Ich habe die starkst deformierten Quarzitgerélle von | 
Morketjern und Ulvensrand bei Bergen, die H. REuscH be- 
schrieben hat, daraufhin untersucht. Diese sind einer variablen 

Streckung ausgesetzt gewesen. An einem Aufschlu8 sind sie 

Fig. 3. 

Scheinbar undulés ausloschender Quarz aus den Quarzconglomeraten 
(Bergen) bei geeigneter Beleuchtung und 200facher Vergréferung. 

Man sieht die scharfen Grenzen. 

nur wenig deformiert (vgl. Fig. 2 die beiden Gesteinsstiicke 
rechts); sie gehen allmahlich in immer starker deformierte 
tiber (vgl. Fig. 2 die beiden Stiicke links). Wenn man im 
Dimnschliff die einzelnen Quarzkérner untersucht, so zeigen viele 
eine undulés kontinuierlich wechselnde Ausléschung. Bringt man 
aber den Dinnschliff auf einen Theodolithtisch nach FEDOROW, 
so kann man durch Drehen um die zwei Horizontalachsen 
stets scharfe Grenzen zum Vorschein bringen; dieselbe Er- 
scheinung ist von den Zwillingsebenen der Plagioklase her 
bekannt. Der kontinuierliche Ubergang zwischen zwei Aus- 
léschungsrichtungen ist also nur scheinbar; er beruht auf 
der schragen Lage der Grenzebene gegen den Schnitt. Durch 
Drehen kann man die Grenzebene vertikal stellen. Fig. 3 
zeigt solche scharfe, sogar fast geradlinige Begrenzungen in 
einem scheinbar undulés ausléschenden Quarzkorn. Ahnliches 

gilt fiir die Feldspate. Die Plastizitat des Granits ist also 
nicht von derselben Natur wie die des Kalksteins, da sie 

VF, DD. ADAMS: a7 2.10 nS: -02c-. 



nicht durch die Mineralien selbst verursacht, sondern eine 

Zertrimmerung der Bestandteile mit darauffolgender Verkittung 
oder Verzahnung ist. Daher stellen die Mylonite die eigent- 
liche Facies mechanisch umgeformter: Silikatgesteine dar’). 
Besonders gern findet ein Gleiten der Mineralkérner lings der 
Glimmerblattchen statt; der Glimmer wird zerfasert, und es 
tritt eine mechanische Parallelstruktur ein. 

Fragen wir uns nach dem Minimaldruck, bei dem eine 
Umformung eines Gesteines eintreten kann, ohne da8 seine 
Festigkeit wesentlich leidet, so sieht man, daS ganz unab- 
hangig von der Natur des Vorganges die Forderung besteht, 
da der allseitige Druck das Zerbrechen verhindern, also etwas 
eréBer als die Bruchfestigkeit sein mu8. Diese Uberlegung 
ist zuerst von A. HEIM angestellt worden”). Die Umformung 
erfolgt dann, wenn der Druck nach einer Seite gréfer ist, und 

. er mu8 m. KE. wieder etwas gréfer sein als der Druck, der 
Bruch hervorruft. Wenn also fiir Marmor nach den Versuchen 
von F. RINNE und H. PranpDTL?’) die Bruchfestigkeit bei ein- 
seitiger Belastung etwa 1000 kg p. qem ist, so ist zur plasti- 
schen Umformung ein allseitiger Druck von 1000 kg p. qem 
und einseitiger Uberdruck von nochmals 1000 kg nétig. Ein 
allseitiger Druck kann aber nur bei entsprechender Uber- 
lastung zustande kommen. JDarauf beruhen die’ S. 72 an- 
gegebenen Zahlen. Ahnliche Daten diirften fir grobkérnigen 
Dolomit gelten. — Fir feinkérnigen, nicht ganz reinen Kalk- 
stein, z. B. Solnhofer Schiefer, liegt die Grenze fiir die Druck- 
festigkeit, wie F. D. ADAMS‘) fand, héher: bei etwa 2200 keg 
p. qem. Zur Umformung ware also der allseitige Druck da- 
durch gegeben, der einseitige mite das Doppelte betragen. 
Bei 450° trat plastische Umbildung mit SchlieBen von 
Hohlraumen unter etwa 6700 kg p. qcm, also vermutlich einem 
allseitigen Druck von etwa 3300 kg p. qem, ein. Der zur 
Umformung gentigende Druck ist nicht angegeben’). — Fir 
Granit ist nach ADAMS die Druckfestigkeit etwa 1600 kg 
p- gem, die Umformung tritt aber erst bei 8000 kg p. qem®) 

1) AuBerdem existiert noch eine andere Umformung bei Gegen- 
wart heifier Lésungen. Da werden Plagioklas und Biotit chemisch an- 
geeriffen und umgewandelt: Das bedingt Plastizitat durch chemische 
Dynamometamorphose. 

*) Vgl. auch F. Rinne: N. Jahrb. Min. 1903, I, 8. 177. 
3) F. Rinnu: N. Jahrb. Min. 1907, I, S. 43. 
4) F. D. Apams: Journ. of Geol. XX, 1912, 8. 108. 
5) F. D. Apams: a. a. O., S. 520. 
6) F. D. ApAms: a. a. O., S. 523. 
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einseitigem Druck ein; danach wire ein allseitiger Druck von 
4000 kg p. qem als nétig zu vermuten. Wir haben, weil man 
bei den Versuchen von ADAMS nicht leicht genau den wahren 
allseitigen Druck und den KEinflu8 der duBeren Reibung ab- 
schatzen kann, einen allseitigen Druck von 2000 kg p. qcem 
als geniigend angenommen. Es mag sein, daf die Annahme 
von A. HEIM, auf die wir uns hierbei stiitzen, nicht ganz zutrifft, 
und daf die gréBeren Zahlen von ADAMS zugrunde zu legen 
sind. Doch dirfte, wenn ein Granit glimmerreich ist, und 
eine gleitende Bewegung lings der Blattchen zustande kommt, 
die innere Reibung, die sich dieser Umformung entgegenstellt, 
kleiner sein als die bei der Kompression von Saulen. In der 
Natur finden wir standfeste Granitmylonite in Tiefen, die sicher 
nicht tber 10 km betragen, und also eine allseitige Belastung 

von nicht tiber 2000 kg p. qem bewirkt haben konnen. 

6. Der Gebirgsbau der lombardischen Alpen. 

Von Herrn H. Rassmuss. 

(Mit 4 Textfiguren.) 

Vortrag vom 6. November 1912. 
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Die Alpengeologie wird gegenwartig von der Theorie des 
einseitigen Schubes beherrscht. In kihner Konsequenz hat 
diese zu der grofSartigen Konstruktion der Uberschiebungs- 
decken gefiihrt, die ein gewaltiger einseitiger Schub von Siiden ~ 
her tibereinandergetiirmt haben soll. Die ostalpine Decke 
uberlagert die lepontinischen und helvetischen Decken der West- 
alpen. Kin asymmetrischer Bau kennzeichnet die Falten- 
gebirge. Die siidlichen Kalkalpen, deren Bewegung nach Sid 
gerichtet ist, werden daher von EDUARD SUESS') von den 
Alpen abgeschieden und mit den dinarischen Ketten zu den 
Dinariden zusammengefaBt, die sich nach Osten in den Tauriden 
nach Asien fortsetzen. Wahrend die Alpiden, im Rahmen der | 
prapermischen Gebirge posthum gefaltet, sich durch ihre Be- 

1) Das Antlitz der Erde. 
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wegungsrichtung von dem asiatischen Bau der Altaiden unter- 
scheiden, behalten die Dinariden das kennzeichnende Merkmal 

_ der asiatischen Grenzbégen in der Bewegung nach Siiden bei. 
Erkennt E. SUESS damit den Siidalpen eine gewisse Gleich- 
stellung mit den Nordalpen zu und versucht die Einseitigkeit. 
des Baues der Gebirge durch die scharfe und vollstindige 
Trennung dieser beiden Gebirgsteile aufrecht zu erhalten, so 
versuchen nevere Arbeiten von TILMANN (52,53) undR. WILCKENS. 

(57) wiederum, auf Altere Ansichten von SUESS zuriickgreifend,. 
die sidlichen Kalkalpen nur als ein Absenkungsgebiet der 
Alpen zur Poebene und Adria anzusehen und intensivere nach 
Sid gerichtete tangentiale Krifte zu leugnen. 

Ich habe am Ende meiner Arbeit itiber die siidéstliche 
Alta Brianza (40) den Gebirgsbau der lombardischen Alpen 
kurz zu schildern versucht; weitere Untersuchungen, die ich 
in den Bergamasker und Brescianer Alpen ausfihrte, sowie 
neue wichtige Arbeiten des hochverdienten Brescianer Geologen 
G. B. CACCIAMALI erlauben jetzt ein vollstandigeres Bild zu 
geben. 

Die Grenze der Dinariden gegen die Alpen wird nach 
E. Suess durch jene ,Narbe“ bezeichnet, die in mehr als 
400 km Lange von Jvrea im Westen bis zum Bachergebirge 
im Osten sich verfolgen la8t. Ihr entspricht eine Intrusiv- 
zone granodioritischer Gesteine und ein Girtel tiefgreifender 
Dislokationen.*) Die Grenzlinie verlavft von Ivrea langs des 
Amphibolitzuges zum Lago Maggiore nach Bellinzona, quer 
hintiber zum Comer-See, folgt dem Veltlin bis Stazzone, der 
Tonale-Linie bis Dimaro, wo sie sich mit der Judicarien-Linie 

7 vereinigt und biegt dann tiber Meran und Bruneck in den 

Gailbruch ein. Das also nach Siiden abgetrennte Gebiet zer- 
: fallt durch eine weitere Grenze, die der Richtung und Lage 
_ des Garda-Sees entspricht, in die lombardischen Alpen im 

Westen, die Venezianer Alpen im Osten, die sich durch ver- 
_ schiedene Sedimentausbildung schon vom Perm an unterscheiden. 

-Ebenso ist der Gebirgsbau verschieden. 
Die lombardisch-judicarischen Alpen zwischen 

_ Lago Maggiore im Westen und Garda-See—Sarca— oberes Ktsch- 
tal im Osten bilden insgesamt einen gegen Sidsidost 
deutlich konvexen Bogen, dessen 4duBerste Wolbung etwa 

1) Suess: IIL 1, 8. 422; Satomon: Uber Alter, Lagerungsform und 
Enstehungsart der periadriatischen granitisch-kornigen Massen. TSCHER- 
MACKs Mineral. petrogr. Mitteil. 1897. Satomon: Die Adamellogruppe, 
Wien 1908—10. 

7 
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bei Brescia liegt (vgl. Carte geolog. internat. de l’Europe 
1:1,5 Mill. Bl. 31 und Fig. 4). Die Bogenform ist der natir- 
liche Ausdruck des tangentialen Gebirgsdruckes, wobei wir 
mit SUESS die Kraft im Zentrum, den Schub von innen nach 
auBen, also hier von Nord nach Sid annehmen miissen. Das 
Zurickweichen des Bogens im Osten und Westen mag mit 
einer Hemmung durch die starren Porphyrplatten von Bozen 
und Lugano zusammenhangen. 

Der Gebirgsbogen der lombardischen Alpen zeigt 
sich selbst wieder aus einer Anzahl kleinerer Bégen 
girlandenformig zusammengesetzt, wie die Betrachtung § 
einer geologischen Ubersichtskarte (TARAMELLI: Carta geologica 
della Lombardia 1 : 250000) lehrt (vgl. auch Fig. 4). Wie der 
asiatische Bau im grofen in eine Scharung und Kettung nach 
auBen konvexer Faltenbégen zerfallt'), so zergliedert sich der 
lombardische Bogen im kleinen in eine Reihe von Teilbégen. Der 
ungleichen Intensitat des von der Innenseite wirkenden Gebirgs- § 
druckes, der unméglich — schon wegen der ungleichformigen 
Zusammensetzung der Erdrinde — sich in einem ganzen Erd- 
ringe zu gleicher Starke entfalten kann, entspricht das Vor- und 
Zurickschreiten der Faltenwelle, dem Auf- und Abschwingen 
der Faltenachse in der vertikalen Komponente vergleichbar. Wir 
unterscheiden die Bogen Val Margorabbia— Varese—Mendrisio ; 
Mendrisio—Como—Canzo. Diesem liegt im Siiden der Bogen 
Mte. Barro—Erve vor. Es folgt die prachtige Girlande des 
Albeuza—Erve—Caprino—Almenno, dann ein mehr grad- 
liniger Verlauf bis zur Val Cavallina. Der Iseo-See wird von 
dem Iseo-Bogen umkranzt (41). Von dort schwingt sich ein 
weiter Bogen zum Garda-See. 

Einzelne dieser Faltenbégen zeigen sich randieen 
in eine Reihe schrag zur Gesamtrichtung streichender 
Wellen zerlegt, eine Erscheinung, die HAYDEN”) an der Front 
Range als ,folds en échelon“, E. SuESS*) als Kulissen- 
falten® bezeichnet hat. V. Starr’) und KRONECKER haben 
eine solche Einbiegung des Schichtstreichens vom Tornagotal 
am Ostende des Albenzagewolbes beschrieben. Wahre Muster- 
beispiele dieser Zergliederung des Alpenrandes konnte ich 
am Iseo-Bogen beobachten (41). W&ahrend das Innere des 
Bogens im Westen des Iseo-Sees einen verhaltnismabig ruhigen 

1) Surss: Bd. I. 
) Atlas of Colorado. 
3) Antlitz der Erde III, 2, S. 488 ff. 

ae 4) vy. Starr: Uber Kulissenfalten. N. Jahrb. f. Min. Beil.-Bd. XXX, 



Bau zeigt, baumen sich zum Alpenrande immer neue, schief 
streichende Sekundargewolbe auf, die, vom Vorland von 

Stiden aus gesehen, wie echte Kulissen hintereinander sich 
aufbauen (vgl. Karte, diese Zeitschr. 1912, S. 339.) Vor das 
Mismagewolbe tritt nach der Hinbiegung von Grone (Mulde 
yon §. Antonio) das Bronzone-Gewélbe, vor dieses nach der 
Mulde von Viadanica das Predoregewolbe, das sich durch die 
Canzano-Hinbiegung in zwei Kulissen zweiter Ordnung teilt. 
Nach der Hinbiegung des Schichtstrichens, die jetzt vom See 
von Sarnico, dem westlichen Zweige des Iseo-Sees erfillt ist, 
dringt das Gewoélbe des Mte. Alto von neuem in die Ebene 
vor. Dann biegt der Iseo-Bogen zur Val Trompia zuriick. 

Die Zersplitterung des Faltenbogens in seitliche Kulissen 
findet nur in einer tangentialen, von innen nach au8en, d. h. 
hier von Nord nach Siid, wirkenden Kraft ihre Erklarung, wie 
v. STAFF!) gezeigt hat. AMPFERER’) hat dargetan, da8 bei 
nicht kreisformigem Umri8 einer vorwarts bewegten Scholle 
das Streichen der Falten schrig zum Schollenrande gerichtet 
ist, da die Falten sich senkrecht zu den Kraftstrahlen, den 
Verbindungslinien mit dem Schwerpunkt dieser Scholle, an- 
ordnen. Fa8t man den nach Sid vordringenden Faltenbogen 
als eine einheitlich bewegte Scholle auf, so wird man zum 
Verstandnis der schief streichenden Randfalten auch diese Er- 
klarung heranziehen kénnen. 

Weist die aussere Form des Gebirgsbaues der lombardischen 
Alpen, der nach Siiden konvexe Bogen mit seinen Girlanden 
und Kulissen, auf einen von Norden drangenden tangentialen 
Schub hin, so wird diese Anschauung durch das Studium der 
Struktur vollauf bestatigt. Der lombardische Bogen ist 
durch eine fortlaufende Reihe nach auBen, also 
ungefihr nach Siiden gerichteter Uberschiebungen 
gekennzeichnet. Konnte die Form der Architektonik auch 
der eines Zerrungsgebirges, hervorgerufen durch einen Zug 
von Siiden, ahneln, so wird diese Annahme durch die Struktur 
scharf widerlegt. Bei einer Zerrung miiS8te man Anzeichen 
von Ausdehnung im Schichtenbau erwarten, hier findet man 
die Beweise stairkster Zusammenpressung, wie den Schuppen- 
bau von Canzo oder die Verknetungen in der Ravellamulde 
(40). Diese Tatsachen schlieBen auch die Entstehung durch 
»ein allgemeines Einsinken des Gebirges nach Siiden“ (52) aus. 

Nan a. O} . 
2) AMPFERER: Uber das Bewegungsbild von Faltengebirgen. 

Jahrb. d. k. k. Geol. Reichsanst., 56, Wien 1906, S. 574, ein Hinweis, 
den ich Herrn vy. Starr verdanke. 

Hts 
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Eine kurze Schilderung des Schichtenbaues mége zur 
Erlauterung dienen. Die sidlichen Kalkalpen  beginnen 
an der Val Sesia in Gestalt einzelner Kalkschollen. Die 
flach lagernde Trias-Liasscholle des Mte. Fenera ist die 
wichtigste (38). Zwischen Lago Maggiore und Lago di Lugano, 
wo die Kalkzone noch auf einen schmalen Streifen beschrankt 
ist, und der permische Quarzporphyr gro8e Flachen einnimmt, 
finden sich nur durch Verwerfungen zerlegte Schollen, zwischen 
denen das Grundgebirge noch 6fters hervortritt. In dem Lias- 
gebiet zwischen Luganer- und Comer-See haben uns REPOSSIS 
Untersuchungen (42) bisher nur aufrechten Faltenbau und 
Ost— West streichende Verwerfungen kennen gelehrt. 

Je weiter wir von Westen nach Osten vorschreiten, je 
breiteren Raum die Siidalpen gewinnen, um so freier kénnen 
sich die tektonischen Krafte entfalten, um so mehr treten die 
Verwerfungsbriiche zuriick, die im Westen in der schmalen 
Absenkungszone am Bruchrande der krystallinen Alpen gegen 
die Poebene, natirlich die Hauptrolle spielen miissen. Am 
Comer-See, in der Alta Brianza, tritt der tangentiale, von 
Norden kommende Gebirgsdruck zum erstenmal in grdSerer 
Intensitat in Erscheinung. Von Como bis Canzo verlauft eine 
Uberschiebung von Lias auf Kreide, die C. ScummpT (45) be- 
schrieben hat. Den dstlichen Teil dieser Uberschiebung konnte 
ich genauer untersuchen (40). Auf flacher Uberschiebungs- 
flache lagert der Mittel- und Unterlias auf flyschartiger jimgerer 
Kreide, die ein vortreffliches Schmiermittel abgegeben hat. 
Im Liegenden dieser Hauptiiberschiebung findet eine vierfache 
enge Schuppung von Kreide und Jura statt. Ich habe die 
Intensitat des Gebirgsdruckes mit der , Sonnwendphase’ FRECHS') 
verglichen. Nach Osten, wo eine miachtige Riffbildung des 
oberrhatischen Korallenkalkes einsetzt und dem Gebirgsdruck 
ein Hindernis entgegengestellt hat, hdrt die Uberschiebung 
auf; wir finden nur im Sitdschenkel der Ravellamulde eine 

innige Verknetung und Verquetschung der Schichten. Der 
Riffkalk selbst ist zu einem nach Sid itberstirzten Spezial- 
gewolbe, das an ahnlich gebauten Falten in den Nordalpen 
erinnert, zusammengestaut (Fig. 1). Dafir treten hier in einer 
siidlicheren Zone Uberschiebungen auf. Am Prasanto, wo die 
Schichten in prachtige Falten gelegt sind, ist zwischen zwei 
nach Siiden tberliegenden Gewélben ein dritter Antiklinalkern 
eingezwangt, die Mulden dazwischen sind ausgequetscht und 

') F. Frecu: Uber den Gebirgsbau der Alpen. Petermanns 
Mitteil. 1908. : 
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durch Uberschiebungen ersetzt. Noch weiter siidlich, in der 
Randzone an der Val Varea, ist unterster Lias auf Tithon tiber- 

schoben, rechts und links an Querverwerfungen abgebrochen, einem 
plétzlichen Uberbranden der Faltenwelle entsprechend. Diese 
richtet sich dann noch einmal auf, um sich im Mte. Barro 

noch staérker nach Sitiden zu itberschlagen. Auf einer schragen 
Flache, die die Schichten diskordant abschneidet, ist der 
Hauptdolomit auf die jiimgeren Schichten bis zum Mittellias 
aufgeschoben. Im Osten treten diese wieder unter dem Haupt- 
dolomit hervor, am andern Ufer des Lecco-Sees sind sie zu- 
erst noch tberkippt, um nach der Biegung von Erve im 
Albenza wieder in ein normales Gewélbe tiberzugehen. Dafir 
hat sich der tektonische Druck in der nachstnérdlichen Zone 
ausgelést — es scheint hier das Gesetz zu gelten, da8 
die Uberschiebungen in den verschiedenen Zonen 
einander ablésen —, die die unmittelbare Fortsetzung der 
Ravellaitiberschiebungszone bildet. Die Hauptdolomitscholle 
des Resegone dstlich Lecco ist auf oberes Rhat tiberschoben, 
wie PHILIPPI (35) nachgewiesen hat. Auf die Resegone- 
Coltignonescholle tirmt sich im Norden die Muschelkalk- 
Esinokalkscholle der Grigna meridionale, auf diese langs einer 
dritten Uberschiebung der Muschelkalk und Esinokalk der Grigna 
settentrionale (34). Entsprechend dem Gesteinscharakter der ff 
starren Kalkmassen treten hier nicht Falteniiberschiebungen 
wie in der Alta Brianza, sondern dachziegelférmige Schollen- 
uberschiebungen auf. : 

Die Uberschiebungslinie, die von Como iber Canzo bis 
zum Resegone zu verfolgen war, geht nach Osten in die von 
PHILIPPI (35) beschriebene Diagonalverschiebung von Morterone 
tiber, um am Mte. Aralalta ganz auszuklingen. Die Grigna- 
uberschiebungen laufen nach Osten in die Verwerfung Valtorta- 
Averara aus (36). Hier hat die Stauung schon im Norden 
elngesetzt, wo permische Ablagerungen und krystalline — 
vielleicht pal&ozoische (43) — Schiefer den Bereich der Siid- 
alpen von neuem erweitern. Die krystallinen Schiefer des 
Vetlin sind an einer Uberschiebung, deren flaches Hinfallen 
Porkos Karte (36) deutlich zeigt, kilometerweit auf die per- 
mischen Sedimente im Siiden iiberschoben. JDer sidlich ge- 
legene beherrschende Gipfel der orobischen Alpen, der Pizzo 
dei tre Signori, ist gleichfalls durch eine Uberschiebung ge- 
kennzeichnet. Nach Osten macht die Uberschiebung der 
krystallinen Schiefer, die sich zuerst teilt, spater einem nach 
Sid tiberkippten Faltenbau Platz. Ihr mechanisches Aquivalent 
ist in der auSerordentlich verwickelten, wohl noch nicht klar 
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erkannten Tektonik der Presolana im Siiden zu suchen, die 
PorRO durch Uberschiebungen aus Siiden erklart (36). 

Das sich im Osten anschlieBende Gebiet der oberen Val 
Camonica hat CACCIAMALI vor kurzem in einer zusammen- 
fassenden Arbeit (21) behandelt. Die krystallinen Schiefer der 
Zone von Edolo sind nach den Untersuchungen PoRrROS (37) 
auf Perm und untere Trias im Siiden iiberschoben. Die Uber- 
schiebung geht im Westen aus einer tberkippten Falte am 
Mte. Bognaviso hervor und lauft nach Osten in den Gallinera- 
bruch SaLomons (43) aus. Sie wird im Norden am Palone. 
di Torsolazzo von zwei weiteren aus verquetschten Falten 
entstandenen Stérungen begleitet, an denen Sericitschiefer und 
karbonische Konglomerate auftreten. Im Siiden von Malonno 
schlieBt sich eine vierte nach NW einfallende Stérung an. Die 
Edoloschiefer fallen stets nach NW zur Tonallinie ein, was auf 

,struttura imbricata® (Schuppenstruktur) zuriickzufihren ist. 
CACCIAMALI kommt zu dem Schlusse: , Questa tectonica a 
zolle embricate in senso S—N, ossia a ripetute sovrapposizioni 
od accavallamenti di serie in senso N-——S, non si spiega se non 
ammettendo tante fratture immergenti a nord con altrettanti 
sovrascorrimenti di masse da nord a sud.“ 

Die eigenartig dreieckige Gestalt des krystallinen Gewélbes 
yon Cedegolo hangt wohl mit der Intrusion des Adamello- 
ethmolithen zusammen und kann man vielleicht eine Fort- 
setzung des Tonalitkernes darunter annehmen (21). Die Lage 
des Adamello gerade im Zentrum des lombardisch-judikarischen 
Bogens (vgl. Carte geol. intern.) fihrt unwillkirlich zu der 
Vermutung'), daB8 ihm eine gewisse Bedeutung bei der Ge- 
birgsbildung zuzuschreiben sei, besonders da er erst in junger 
Zeit emporgedrungen ist, wie SALOMONs Untersuchungen nach- 
gewiesen haben. Sind wirklich die alpinen Zentralmassive, 
deren jugendliches Alter zu beweisen zahlreiche Forscher an 
der Arbeit sind, nur passiv heraufgetragene’) Stiicke der 
Erdrinde? , 

Im Siiden des Adamello dringen die krystallinen Schiefer 
am weitesten nach Siiden vor, einem Gebiet starkster Kmpor- 
hebung entsprechend, dessen Zentrum der Adamello_bildet. 
Die Aufwélbung der von pflanzenfiihrendem Perm bedeckten 
Quarzphyllite des Mte. Muffetto wird im Sitden durch die 
Val Trompia-Linie SUESS’ begrenzt. Diese stellt einen meist 
senkrechten oder steil nach Nord geneigten Bruch dar, zu 

") die auch Batrzmr (5) ausspricht. 
2)-Supss: JIT, 2. 
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dem Querbriiche hinzutreten (52). Im Osten, in der Gegend 
von Collio, ist die Tektonik noch nicht geklart. Die Karte 
CACCIAMALIs (52) 148t nicht sicher erkennen, ob hier Quer- 
briche den Verlauf der Grenzlinie beeinflussen, die ungefahr 
den ae folgt, oder ob diese’in eine Uberschiebung itiber- 
geht. 

Die camunische Triassynkline, die sich zwischen das West- 
ende des Cedegolo- und Muffettogewélbes einschiebt und im 
Osten an das Adamellomassiv grenzt — vertikale Bewegungen 
herrschen in dessen Umgebung vor —, wird durch die von 
WILCKENS (57) erkannte steile Verwerfung Niardo—Val Dezzo 

Val di Pezzoro Mie Stalletti 

Muschelkalk Wengener und Esinokalk Raibler 
Buchensteiner Schichten 

Schichten 

Fig. 2. 

Profif durch die Guglielmo-Gruppe (nach CaccraAMAL!). 1: 50000. 

zerschnitten. Im Siiden folgt ein weniger bedeutender, nach 
Nord geneigter Bruch, der von Breno nach Westen zu der 
Val Dezzo verlauft, nach Osten dem Pillobruch SALOMONs ent- 
spricht (21). 

In den Brescianer Kalkalpen, im Siiden der Muffettoauf- 
wiélbung, ist eine wichtige langgedehnte Uberschiebungslinie 
von CACCIAMALI erkannt worden. Sie verlauft von Pilzone 
am Iseo-See iiber die Punta d’Oro, den Mte. Redendone, Mte. 
Guglielmo, Castel dell’Asino zum Mte. Ario sidlich der Val 
Trompia. Sie geht aus einer nach Siid iberliegenden Falte 
hervor, deren Mittelschenkel ausgequetscht ist. An der Punta 
d'Oro ist Lias und Jura auf Kreide tiberschoben und zum 
Teil durch die Erosion des Rio Parlo von der — ca. 1 km 
entfernten — Wurzel ginzlich losgetrennt (15, 23). Nach NO 
treten, da die hangenden Schichten von der Erosion entfernt 

’) Ich war durch unginstiges Wetter und Zeitmangel verhindert, 
genauere Begehungen dort auszufihren. 



sind, altere Schichten des itiberschobenen Antiklinalkerns an 
den Uberschiebungsrand: Hauptdolomit iberlagert am Mte. 
Redendone und Mte. Valmala den unter der Kreide auftauchenden 

Lias (23). In der Mte. Guglielmo-Gruppe(vgl. Profil Fig. 2), von 
der CACCIAMALI (20) soeben eine Spezialkarte im MaBstab 
1: 25 000 veréffentlicht hat‘), setzt sich diese Uberschiebung 
in immer 4Alteren Schichten fort. Am Mte. Nistola tberlagert 
Esinokalk den Hauptdolomit des Mte. Lividino. Ostlich dringt 
im Mte. Pergua eine breite Zunge von Ksinoriffkalk bis an 

das Mellatal vor. In geringem Abstande folgt im Norden eine 

Mte Ario 
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Fig. 3. 

Profil durch den Mte. Ario (nach TILMANN). ca. 1: 66600. 

zweite Uberschiebung, die nach CACCIAMALI (20) mit 17° nach 
Norden einfallt. Der Muschelkalk des Mte. Stalletti, auf den 
sich Wengen-Buchensteiner Schichten und der Esinokalk des 
Guglielmo-Gipfel legt, ist auf den Esinokalk des Mte. Nistola 
tiberschoben. (Fig. 2). Durch die Erosion der Mella weit 
zuriickgeschnitten, setzt sich die Uberschiebung wahrscheinlich 
in der Muschelkalkklippe, die dem Hauptdolomit des Castello 
dell’Asino auflagert, am dstlichen Ufer der Mella fort (20, 
S. 12, Anm. 1) und geht dann in die von TiLMANN (52) be- 
schriebene Uberschiebung des Mte. Ario tiber (Profil Fig. 3). 

BITTNER hatte aus seinen Untersuchungen im Val Trompia- 
Gebiet (10, 11) auf eine aus dem Zentrum des Gebirges gegen 

1) Trpmann hatte im Jahre 1909 in dieser Zeitschrift (53) den 
Gebirgsbau des Guglielmo als durch Absenkungsbriche gekennzeichnet 
dargestellt. 
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den Rand hin wirkende Kraft und einen ,in gewissem Sinne 
symmetrischen Bau der Ostalpen“ geschlossen. TILMANN stellt 
das Gebiet als hauptsachlich von Langs- und Querverwerfungen 
zerbrochen dar, denen sich im Siiden die beiden Antiklinen 
von Levrange und Vestone anschlossen. Der Verlauf der Mte. 
Ario-Linie auch im Westen dieses Berges auf TILMANNs 
Karte (52, Taf. I) beweist deutlich, wie flach diese Stérung 

nach Norden einfallt. TILMANN will, wie friher SUESS, den 
Gebirgsbau durch Absenkung nach Siiden erklaren, im Gegen- 
satz auch zu der Annahme einer Hebung des krystallinen 
Kernes des Muffetto (53, S. 216). Das Vorland der lom- 
bardischen Alpen, das Kreideflysch- und Tertiar- 
higelland im Siiden ist aber gar nicht eingesunken, 
sondern nur weniger gehoben als die Kalkalpen: die 
Sedimente des Vorlandes lagen ja vorher unter dem Meeres- 
spiegel. Selbst das Pliocén ist am Rande der lombardischen 
Alpen noch auf 400—500 m gehoben worden und beweist — 
wie die pliocinen Terrassen im Innern (40, 41) —, daB die 
Hebung so lange anhielt. Senkungsvorgange treten erst in 
den Venezianer Alpen auf. 

Der Bau der Bergamasker Voralpen gehorcht demselben 
Gesetz, zeigt dieselben Merkmale eines Schubes von Norden. 
Sind in den nordlichen italienischen Kalkalpen mit ihren starren 
triadischen Kalkmassen die Bewegungen mehr in Schollen- 
verschiebungen vor sich gegangen, so finden dieselben tek- 
tonischen Krafte im  sidlichen Gebiet plastischerer, meist 
jurassischer Schichten in itiberkippten Falten, gesteigert zu 
Faltenverwerfungen und Uberschiebungen, ihren Ausdruck. Am 
Mte. Canto Alto, der die Fortsetzung des Albenzagewolbes 
nach Osten bildet, findet nach liebenswirdiger schriftlicher 
Mitteilung meines Freundes Herrn KRONECKER!) eine Wieder- 
holung der mesozoischen Schichtserie durch Uberschiebung 
statt. Die Gruppe des Mte. Misma zwischen Serio- und Cheriotal 
setzt sich nach DE ALESSANDRI (4) aus einer Reihe nach Sid 
iberschlagener Falten zusammen, bei denen durch Ausquetschung 
des Mittelschenkels (4, S. 111) Faltenverwerfungen und Uber- 
schiebungen entstehen. Der Mte. Misma selbst ist durch eine 
eigenartige uberschobene Liasscholle auf seinem Gipfel aus- 

gezeichnet, die an eine Ahnliche Lagerung am Mte. Barro- 
gipfel erinnert. Im Osten des Cheriotales (Val Cavallina) 
dringt der Iseo-Bogen nach Siden vor, dessen Zergliederung 
in seitliche Kulissen ich oben beschrieben habe. In dem 

1) der eben mit der Kartierung dieses Gebietes beschaftigt ist. 
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Winkel zwischen Misma-Gewdlbe und Iseo-Bogen wird die Brachy- 
antikline von Zandobbio aufgestaut. Das Bronzone-Mte. Grone- 
gewolbe ist nach Stiden tiberschlagen (41). Die eigentiimliche, 
durch einen Bruch bedingte, viereckige Form des tiberkippten 
Predorgew6lbes, das gerade am Rande der Kalkalpen — der 
ja einer Flexur entspricht — gelegen ist, scheint mir auf 
vertikale Krafte hinzuweisen, die den Gewdlbescheitel aus- 
einanderzerrten. : 

Der Iseo-See — bzw. sein N—S gerichteter Teil ohne 
den See von Sarnico —, in dem ich eine Querstérung an- 
nehmen mu8 (41), trennt die westliche in Kulissen zerteilte 
Halfte des Iseo-Bogens von der éstlichen, in der der Falten- 
bogen in die aber beschriebene ‘Sihansmle nine Punta d’Oro- 

_Mte. Redendone iibergeht. Die Brescianer Voralpen zeigen 
weitere Uberschiebungen (Mte. Maddalena, 18). 

Bei Brescia biegt der Bogen der lombardischen Alpen 
nach Nordosten zurick. Der Gebirgsbau behalt den gleichen 
Charakter. Der Garda-See wird am westlichen Ufer von einer 
gewaltigen Uberschiebung von Hauptdolomit bis auf Kreide 
begleitet, die CozzAGLIO schon 1891 beschrieben hat (27). 
Ihr folgen parallele Uberschiebungen im Westen (27, 28, Taf. II). 
Die Uberschiebung des Mte. Baldo am Ostufer des Bealln Secs oe 
mit dem der Ubergang zu dem erst spiter dem Meere ent- 
stiegenen Veroneser Tafelland') beginnt — und der ahnliche 
Gebirgsbau der judikarischen Alpen (10), der durch die breit 
davorliegende Bozener Porphyrplatte in seiner Entfaltung ge- 
hemmt ist, fallen nicht mehr in das zu betrachtende Gebiet 

der eigentlichen lombardischen Alpen. 
Einige Worte tiber das Alter der Gebirgsbildung moégen 

meine Schilderung schlieBen. Als die Theorie des einseitigen 
Schubes die Herrschaft gewann, und der symmetrische Bau 
der Ostalpen zertrimmert wurde, suchte man die nach Sid 
gerichtete Bewegung der Siidalpen, als durch das Hinsinken 
der Poebene bedingt, als das Resultat einer pliocanen Riick- 
faltung anzusprechen. Ja TERMIER”) sah in den Dinariden 
den traineau c¢craseur, der den eigentlichen Mechanismus des 
Nordschubes vollbracht und dann beim ,elastischen Riicksto8™ 
nach Siiden iberkippt war. Die Sidbewegung der Sidalpen sollte 
also jiinger als die nordalpine Deckenbewegung sein. 

1) Vgl. K. Bopren: Die geologischen Verhaltnisse der Veroneser 
Alpen zwischen der Etsch und dem Tale von Negrar. Beitr. z. Geol. 
und Palaont. Osterreich-Ungarns und des Orients. Wien, 1908. 

*) La Synthese des Alpes. 
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Ich habe an anderer Stelle (40, S. 126) nachzuweisen 
versucht, da8 die Hauptaufrichtung der lombardischen Alpen 
in die oberste Kreide zu versetzen sei. Dies geht einerseits 
aus den santonianen (2) Geréllablagerungen des Vorlandes — 
im Gebirge selbst fehlen diese oder zeitliche Aquivalente 
vollstandig —, die bereits triadische Gerdlle enthalten, anderer- 
seits aus der diskordanten Anlagerung der santonianen 
und jingeren Ketten hervor, die auch durch den ruhigen 

== eee oe 
Dinarische Sitidgrenze Uber- Ver- Krystalline Permischer Tonalit. 
Grenze. der schiebung. werfung. Zone. Quarz- 

Kalkalpen. porphyr. 

Fig. 4. 
Schematische Skizze zur Tektonik der lombardischen Alpen. 

A Adamello. | Gu Pta d'Oro-Guglielmo- Ario-Uber- 
LP Luganer Quarzporphyr. schiebung. _ 
BP Bozener Quarzporphyr. Ga Garda-See-Uberschiebung. 
C  Cedezolo- Aufwélbung. Pr Presolana-Uberschiebung. 
M Muffetto-Aufwélbung. FE  Uberschiebung der krystallinen 
Br Brianza -Ub erschiebungen. Schiefer von Edolo. 
Gr Grigna-Uberschiebungen. I Jseo-Bogen. 
Be Bergamasker-Uberschiebungen. VC Val Camonica- Bruch. 
R  Resegone-Uberschiebung. VT Val Trompia-Linie. 
Ba Barro-Uberschiebung. Gi Giudicarien-Linie. 
CA Canto Alto-Oberschiebung. Id Idro-Linie. 
Mi Misma-Uberschiebung. 
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Bau von den Kalkalpen deutlich abweichen. Ich habe drei 
Phasen der Faltung unterschieden, in denen, von Erosions- 
perioden unterbrochen, stets neue Ketten dem Hauptgebirgs- 
k6rper angegliedert wurden. 

Die Schweizer Molasse, die Alter als die helvetischen 

Decken sein soll'), enthalt zahlreiche siidalpine Gerdlle, die 
nicht von der Klippendecke abgeleitet werden kénnen”) — 
ebensowenig wie die exotischen Blécke des Flysch, die vieileicht 
bis in das Obersenon herabreichen*) — sondern das Vorhanden- 

sein eines sidalpinen Gebirges — wahrscheinlich schon im 
Obersenon — voraussetzen. Dieses mu8 also auch aus diesem 
Grunde Alter als die nordalpinen Deckenbewegungen sein. 

7. Nachtrigliche Bemerkungen Zu 

meiner Kritik der LacHMANNschen Ekzemtheorie. 

Von Herrn E. HUMPORN 

Berlin, November 1913. 

Herr LACHMANN‘) hatte in seinen letzten Ausfiihrungen in 
unserer Kontroverse auf meine wiederholte Anfrage an ihn, 
welches denn die physikalisch-chemischen Krifte der von “sam 
behaupteten autoplasten Salzbewegungen waren, geantwortet: 
».m tbrigen kann ich auch heute noch nicht Herrn’ HARBORT 
zufriedenstellen, wenn er dargelegt haben will, mit welchem 
physikalischen Namen die Salzauftriebskrafte abgestempelt 
werden miissen. Nach Kraftgré8e und Ablauf scheint mir 
manches in die Gruppe der osmotischen Krafte zu weisen, 
tiber die ja allerdings selbst unter den Physikern keine ge- 
meinsame Vorstellung existiert. Wie weit sich: hier die 

1) Ary. Heim: Die Brandung der Alpen am Nagelfluhgebirge. 
Vierteljabrschrift d. Naturf.-Ges., Zirich 1906. 

*) Arn. Hem: Zur Frage | der exotischen Blocke im Flysch, mit 
einigen Bemerkungen tiber die subalpine Nagelfluh, LEcl. geol. Bd. IX, 
1907. 

3) ARN. Heim a. a. O. S. 499. 
*) R. Lacumann: Erich Harporv im Streit gegen die. Ekzeme. 

Diese Zeitschr. 1911, Monatsber. S. 497. | 
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Laboratoriumsbegriffe und die #rscheinungen in der Natur 
entgegenkommen, bleibt anderweitig auszufihren. Doch mu8 
daran festgehalten werden, da’ der Geologe zunachst nicht 
theoretische Hrwagungen, sondern Beobachtungen zu sammeln 
hat.“ Dem Schlu8satz des Herrn LACHMANN stimme ich 
durchaus bei, nur meine ich, da8 er selbst dieses Axiom nicht 

befolgt, wenn er seine Theorie auf die Annahme von Kriaften 
stiitzte, deren Existenz und Wirken iiberhaupt noch zu beweisen 
war und deren Wesen er noch viel weniger erkannt hatte. Der 
Kernpunkt unseres ganzen Streites lag nun aber gerade in der 
Frage, ob die heutige Erscheinungsform vieler unserer Salz- 
lagerstiitten als autoplaste oder heteroplaste Gebilde zu deuten 
ist, d. h. ob die Formverainderungen der urspringlichen Salz- 
ablagerungen im wesentlichen durch innere oder von au8en her 
wirkende Krafte anzunehmen sind. Nach LACHMANN wirkten aus- 
schlieBlich endogene Krafte an der Umformung der Salzlager- 
statten, das Endprodukt sind seine autoplasten Exzeme; nach 
meiner Auffassung sind es dagegen exogene Krafte, in erster 
Linie der Gebirgsdruck, gewesen, das Endprodukt sind hetero- 
plaste Gebilde, keine Geschwiire, sondern allenfalls Quetsch- 
oder Druckwunden der Erdhaut. Bei dieser diametral ent- 
gegengesetzten Stellungnahme ware es im Interesse der Sache 
zwecklos gewesen, die Diskussion weiter fortzusetzen, zumal 

da Herr LACHMANN nur wenig Hoffnung zu haben schien, 
selbst in absehbarer Zeit eine physikalisch-chemisch ein- 
leuchtende Erklarung fir seine Theorie geben zu k6nnen. 
Wenigstens erweckten seine Worte (S. 497): ,, Wir kénnen dann 
in Ruhe zuseben, bis uns die Physiko-Chemiker die. Krafte 
gegebenenfalls experimenteli vorfiihren, welche diese Riesen- 
gebilde Meter um Meter in Hunderttausenden von Jahren 
emportreiben® ..., nicht den hoffnungsfreudigen Kindruck, wie 
seine mehrfachen Ankindigungen, demnachst die physikalisch- 
chemischen Erklarungen geben zu wollen. Nachdem nun Herr 
LACHMANN selbst offenbar auf eine physikalisch-chemische 
Begrindung seiner Theorie zu verzichten schien, blieb abzu- 
warten, ob die Physiko-Chemiker das ihnen in das Nest 
gelegte Kuckucksei ausbriiten wirden, und was dabei heraus- 
kime. Zur allgemeinen Uberraschung aber sieht das Junge 
ganz anders aus, als man nach dem Namen, den sein Vater 
ihm vorzeitig gab, hatte erwarten sollen. Die LACHMANNsche 
Ekzemtheorie von Ende 1912 stiitzt sich jetzt zum grofen Teil 
auf die Annahme exogener Krafte, nimlich den Druck der 
auf dem Salzgebirge lastenden Deckgebirgsschichten, d. h. also 
m. EK. auf tektonische Krafte. 
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ARRHENIUS!) und LACHMANN”) haben namlich inzwischen 
die Ekzemtheorie nach der physikalisch-chemischen Seite hin 
weiter ausgebaut und sind zu der Vorstellung gekommen 
(S. 153—157 der in Anm. 2 zitierten Arbeit), da8 das Aufsteigen 
des Salzgebirges durch die tiberlagernden Deckgebirgsschichten 
aufzufassen sei als eine AuSerung der Isostasie in der Erd- 
rinde, indem die spezifisch leichteren Salzmassen (Sp. G. 2,16) 
gegeniiber den schwereren Deckschichten (Sp. G. 2,4—2,6) 
aufwiartsstrebten. .,Die Druckunterschiede werden natiirlich 
durch Einwirkung von au8en geschaffen. Die HKinwirkungen 
kénnen tektonischer Natur sein oder durch das Grundwasser 
hervorgerufen werden’, da innerhalb der Salzmassen spezifisch 
leichtere und schwere Salzmassen nebeneinanderliegen, eilen 
diese verschieden schnell aufwarts, es kommt zu Differential- 

bewegungen mit laltungsvorgangen im Gefolge. 
Mein Profil vom Rolfsbiitteler Salzstock*) sowie meine 

damaligen und spiteren Erlauterungen*) dazu stimmen in 
manchen wesentlichen Punkten mit dieser Theorie. Ich fihrte 
s. Z. aus, daB das Salzgebirge unter dem Druck der sich ihm 
auflagernden, sukzessive immer mehr akkumulierenden, meso- 
zoischen und jiingeren Sedimente auf spaltenartigen Hebungs- 
linien aufgestiegen sein miisse. Die Druckkrafte waren im 
nordhannoverschen Gebiete im Gebiete der am _ typischsten 
ausgepragten Salzhorste vorwiegend vertikal gerichtet, ent- 
sprechend der allmahlichen Vertiefung des nordhannoverschen 
Sedimentationsbeckens. Ich vermutete, da8 die Salzmassen 
leicht beweglich wie ein flissiges Magma gewesen sein mifSten, 
und stiitzte diese Annahme auf die heute uns entgegentretenden 
eigenartigen 4uBeren Erscheinungsformen der Salzkérper sowie 
auf ihren komplizierten und vielfach unregelmaBig gefalteten 
inneren Aufbau. 

1) Sv. ARRHENIUS: Zur Physik der Salzlagerstitten. Medde- 
eee K. Vetenskapsakademiens Nobelinstitut, Bd. II, Nr. 20, 

*) Sy. ARRHENIUS und R. LacuMann: Die physikalisch-chemischen 
Bedingungen bei der Bildung der Salzlagerstatten und ihre Anwen- 
dung auf geologische Probleme. Geolog. Rundschau, Bd. III, Heft 3, 
S. 139—157. 

3) E. Hargport: Zur Geologie der nordhannoverschen Salzhorste. 
Diese Monatsber. 1910, S. 333. — (Bem.: Beziiglich des Mabstabes ist 
beim Umzeichnen ein Fehler untergelaufen, den ich hier berichtigen 
mochte: statt etwa 1: 100000 ist etwa 1: 50000 zu lesen, wie ja ohne 
weiteres aus den Tiefenangaben der Bohrungen zu entnehmen ist.) 

*) E. Harsport: Uber RicHarp LacaMmanns Salzgeschwiire. 
Diese Monatsber. 1911, S. 270 ff. 
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Wenn Herr LACHMANN nun behauptet, da8 meine An- 
nahme einer rein mechanischen Plastizitat der Salzmassen ihre — 

leichte Beweglichkeit und das Aufsteigen nicht zu erklaren 
vermége, weil das Steinsalz in diesem Sinne als relativ spréder 
Kérper zu betrachten sei, so mu8 ich gestehen, daf ich mir 
eines Unterschiedes zwischen rein mechanischer Plastizitat 
und Umformbarkeit bei Mitwirkung chemisch-physikalischer 
Vorgange, Umkrystallisationen und dynamometamorpher Um- 
bildungen unter dem Einflu8 urspringlich im Salz enthaltener 
oder spater zugefiihrter Losungskomponenten friiher nicht bewuBt 
geworden bin. Die heutigen auferen Erscheinungsformen der 
Salzmassen zwangen mich lediglich zu der Annahme, da’ das 
Salzgebirge leicht beweglich, d. h. plastisch-flissig, gewesen 
sein mufte, ich wollte zunachst nur eine deskriptive Darstellung 
der stattgefundenen Bewegungsvorgange, weniger eine exakte 
chemisch-physikalische Erklarung geben. 

Die Méglichkeit solcher Umkrystallisationsvorgange inner- 
halb der Salzmassen habe ich nie geleugnet, sondern im Gegen- 
teil selbst damit als mit gegebenen Faktoren operiert'). Nach 
allem scheint mir die neue ARRHENIUS-LACHMANNSsche Theorie 
in vielen wesentlichen Punkten den von mir vertretenen An- 
schauungen durchaus nicht so fern zu stehen, als es zunachst 
den Anschein hat und in vielen Ubereinstimmung zwischen uns 
zu herrschen. Jedenfalls aber glaube ich, da8 durch die bis- 
herigen Diskussionen jetzt wenigstens eine gemeinsame Grund- 
lage geschaffen worden ist, von der aus eine Verstandigung 

moéglich erscheint. : 
Es eriibrigt nur, auf einzelne Punkte nochmals zuriick- 

zukommen, die Herr LACHMANN auf meine friheren Kinwande 

vorbringt’). ! 
Zu 1. Wenn Herr LACHMANN von einer Transgression 

des Keupers, des Réts, der Minder Mergel usw. iiber. Salz- 
gebirge spricht, so mu8 ich demgegeniiber daran festhalten, 
da8 von einer Transgression dieser Formationen im land- 
laufigen Sinne in den fraglichen Gebieten keine Rede sein 
kann. Wenn es Herrn LACHMANN gelingen sollte, einwandfrei 
festzustellen, daB diese Formationsglieder ohne jedwede Dis- 
lokationen dem Salzgebirge aufliegen, so ware er dann doch 
nur berechtigt, von einer lokalen, ibergreifenden Lagerung 
des Rét, Keupers usw. zu sprechen, nicht aber von Meeres- 
transgressionen. Es wiirde dann konsequenterweise zu folgern 

1) —. Harsort: Diese Monatsber. 1911, S. 276 ff. 
*) Diese Monatsber. 1911, S. 491 ff. 
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sein, daB das Salzgebirge die es bedeckenden Triasschichten 
durchbrochen hat zu einer Zeit, als noch das Triasmeer iiber 
den betreffenden Gegenden stand, d. h. aber.mit andern Worten, 
daB diese Salzstécke submarin bis zum Meeresboden aufstiegen 
und dann spater von den Keuper-, Jura- usw. -schichten iiber- 
deckt wurden. lin einwandfreier Beweis fir derartige Lage- 
rungsverhaltnisse ist jedoch m. E. bislang von Herrn LAcu- 
MANN nicht erbracht; am wenigsten gilt das aber fur das 
Allertal, wo bekanntlich auf dem Salzgebirge Schollen der 
verschiedenalterigsten Gesteine liegen. 

Zu 2. Es wird der Einwand gemacht, daS ein druck- 
flissig hervorgepreBtes Salz eine vollkommene Vermischung 
aufweisen mite. DaB eine solche Vermischung der Kom- 
ponenten des Salzgebirges stattgefunden hat, glaube ich aus 
der so unendlich mannigfaltigen petrographisch-mineralogischen 
Zusammensetzung der Salzgesteine schlieBen zu kénnen. Die 
Untersuchungen VAN T’ HoFFs haben uns ja gezeigt, daB die 
uns in den heutigen Salzlagerstatten entgegentretenden Ge- 
menge von Salzmineralien nicht den urspriinglichen, durch 
chemische Prazipitationen auf dem Boden des Zechsteinbeckens 
entstandenen Salzgesteinen entsprechen. Es miissen also not- 
wendig’ Wanderungen der einzelnen stofflichen Bestandteile, 
Vermischungen und Umsetzungen stattgefunden haben. 

Zu 3. Die Moéglichkeit, da8 die Gipshutmassen sub- 
terran gebildet sein kdénnten, habe ich niemals bestritten und 
méchte das auch den Hinwendungen von STILLE gegeniber 
nochmals betonen. Wenn ich in meiner -ersten Arbeit!) die 
Entstehung des Gips- und Anhydrithutes schilderte und zum 
Schlu8 hinzufiigte: , dies mag vielfach submarin geschehen sein, 
z. B. wo die Transgression des Senonmeeres einen Teil der 
bereits abgelagerten mesozoischen Schichten zerstérte“, so ist 
durch die Worte ,mag vielfach“ doch wohl ausgedriickt, daB 
auBerdem die subterrane Entstehung in anderen Fallen fir 
ebenso moglich gehalten wurde. 

Zu 4. Die Beobachtung, daS gelegentlich unter den Deck- 
gebirgsschichten in den Salzstécken direkt das Steinsalz ohne 
aufgelagerten Gipshut angetroffen wurde, erklarte ich dadurch, 
daB an solchen Stellen anhydritarmes Steinsalz, insbesondere 
jingeres Steinsalz, ausgelaugt wurde. Dieser Deutung schlieBt 
sich Herr LACHMANN an. Andererseits aber glaubt er das 
Fehlen des Gipshutes auch dadurch erklaren zu k6énnen, daf 

1) E. Harsort: Zur Geologie der nordhannoverschen Salzhorste. 
Diese Monatsber. 1910, 8. 338. 

8 
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seit der letzten Transgression der Salzauftrieb noch nicht 
wieder eingesetzt habe. Gegen diese Erklarung spricht jedoch 
die Tatsache, da8 auf ein und demselben Salzstock, z. B. 
dem Hope-Lindwedeler, Teile des Salzstockes keinen Gipshut, 
sondern nur eine schitzende Letten- und Tondecke besitzen, 
dicht benachbarte dagegen einen miachtigen Anhydrit- bzw. 
Gipshut. Herr LACHMANN wirde also kousequenterweise zu 
der Vorstellung gezwungen werden, da8 diejenigen Teile eines 
solchen Salzstockes ohne Gipsdecke relativ alter seien, als die 
von einem Gipshut bedeckten. 

Zu 5. Bei Rolfsbittel finden sich auf dem Salzgebirge 
transgredierende Flachen einer Senondecke. Herr LACHMANN 
folgert daraus: ,Nach der HARBORTschen Vorstellung aber 
miuBte hier seit der Kreidezeit immer gerade so viel Steinsalz 
tektonisch herausgequetscht worden sein, wie subterran ab- 
gelaugt wurde, weil sonst die Senondecke entweder geliiftet 
worden ware oder eingesunken sein miBte.“ 

Aus meinem Profil von Rolfsbiittel geht hervor, daB das 
Senon transgredierend tiber dem Gault liegt unter Ausfall der 
alteren Stufen der oberen Kreide. Hs liegt daher nahe, an- 
zunehmen, daf zwischen Gault und Senon das fragliche Ge- 
biet zeitweilig nicht vom Meere bedeckt war und wahrend 
dieser Zeit der Anhydrithut durch Ablaugung der Schichten- 
képfe des Salzgebirges subterran oder subaérisch entstand. 
Das transgredierende Senonmeer bedeckte den Gipshut mit 
neuen Sedimenten. Dieser Zustand ist uns stellenweise er- 
halten geblieben. An andern Stellen des gleichen Salzstockes 
dagegen hat das Salzgebirge die Senondecke wieder durch- 
brochen. Hs mag dahingestellt bleiben, ob dieses solche 
Stellen waren, wo durch spatere, tertiire Denudations- oder 

diluviale Exarationsvorginge die Senondecke geschwacht war. 
Zu 6. ,DaB der Gipshut Ablaugungsreste darstellt und 

somit gewaltige Auflésungen unter Tage vor sich gegangen 
sind“, habe ich niemals bestritten, ebensowenig die Tatsache, 

da8 er von den Bergleuten wegen seiner Wasserfihrung sehr 
gefiirchtet ist. Ich wandte mich nur gegen die Annahme 
wasserdurchschwangerter, senoner und tertidrer Ton- und 
Mergeldecken, welche den Salzauftrieb durch Umkrystallisation 
in dem vorhin erérterten und in 4hnlichen Fallen angeregt 
haben sollen. Aus dem gleichen Grunde mu8 ich entschieden 
die Darstellung von ARRHENIUS') als nicht zutreffend be- 
zeichnen, wenn er die ganze Oberflache der Salzstécke um- 

*) ARRHENIUS: Zur Physik der Salzlagerstatten, a. a. O., S. PA ncelates 
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kleidet sein la8t von einer wasserfiihrenden Zone, und zwar 
sowohl im Hangenden als im Liegenden, so daf der ganze 

Salzstock gewisserma8en in wasserfiihrenden Schichten schwimmt. 
Der Bergbau hat wiederholt die seitlichen Begrenzungsflachen 
mit Strecken durchfahren und durch zahlreiche Horizontal- 
bohrungen durchortert, chne Wasser anzutreffen. Die rand- 
lichen Begrenzungsflachen waren meist ,,knochentrocken“, wie 
der Bergmann zu sagen pflegt. Die Durchwasserung der Salz- 
massen von aufen her durch Tagewasser scheint mir daher 
fir die Umkrystallisationsvorgange beim Aufsteigen der Salz- 
massen keine wesentliche Rolle zu spielen. 

Zu 7. Ich will zugeben, da die wenigen Bohrungen 
bei Bremen, welche das Salzgebirge erst in bedeutender Tiefe 
erreichten, zufallig nicht auf dem Riicken, sondern auf einer 
seitlich abfallenden Flanke des Salzstockes stehen. Vergleicht 
man jedoch z. B. die Tiefenzahlen der zahlreichen salzfindigen 
Bohrungen an der unteren Aller zwischen Verden und Celle, 
so ergibt sich, daB die durch einzelne Querverschiebungen ge- 
treanten Salzpfeiler dieser Salzhebungszone in_ betrachtlich 
verschiedenen Niveaus von 90—500 m angetroffen wurden. 
Herr LACHMANN meint, da8 die tieferliegenden Ekzeme nach- 
triglich versenkt wurden. Gut! Da es in jedem einzelnen 
Falle aber schwer werden dirfte, den Betrag in Metern nach- 
zurechnen, um den das Kkzem tiefer sank, sollte man zum 
mindesten recht vorsichtig sein und nicht eine solche Hori- 
zontbestandigkeit des Salzspiegels als Grundpfeiler von Theorien 
von weittragender Bedeutung verwerten. 

Zum SchluB seien noch einige Bemerkungen gestattet zu 
den KIRSCHMANNSschen Profilen durch das Salzgebirge an der 
Oberen Aller, auf die sich Herr LACHMANN wiederholt bezieht. 
KIRSCHMANN stellt den Untergrund des Salzgebirges, die Ober- 
kante des mittleren Zechsteins, als nahezu eben dar. Es wird 
daraus gefolgert, daf8 diese Lagerungsverhaltnisse fir auto- 
plaste Entstehung, entsprechend der Ekzemtheorie, sprachen, 
da der mittlere Zechstein andernfalls doch wohl als Kern 
einer sattelfoérmigen Salzaufwélbung mit herausgewdlbt sein 
muSte. Herr SCHMIERER zeigte mir nun aus den ihm bekannt 
gewordenen Bohrungen des oberen Allertales Kerne von Mittlerem 
Zechstein, die samtlich ein Einfallen von tiber 40° besitzen. 
Danach scheint die Oberfliche des mittleren Zechsteines unter 
dem Allertal keinesfalls so ungestért zu liegen, wie Herr 
KIRSCHMANN annimmt. Herr SCHMIERER wird demnachst die 
KIRSCHMANNschen Profile noch einer besonderen Kritik unter- 
ziehen. ee 
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8. Uber den Salzgehalt der Nebengesteine 

an den norddeutschen Salzstécken. 

Von Herrn E. Harport. 

Berlin, den 6. Februar 1913. 

In meinem Vortrag iiber ,, Neu- und Umbildungen im Neben- 
gestein der norddeutschen Salzstécke!) habe ich darauf auf- 
merksam gemacht, da8 ganz allgemein die Nebengesteine einen 
mit der Kntfernung vom Salzstock abnehmenden Salzgehalt 
besitzen. Der Salzgehalt betrage 2 Proz. und mehr. Diese 
letzte Angabe stiitzte sich zunadchst nur auf vorlaufige Fest- 
stellungen nach ganz roh ausgefiihrter Methode, indem ich 
eine grdBere Menge zerkleinerten Gesteines mit Wasser aus- 
laugte, die erhaltene salzige Lésung eindampfte und aus der 
Gewichtsdifferenz zu der obigen Schatzung gelangte. Inzwischen 
habe ich eine Anzahl Analysen anfertigen und den Chlorgehalt 
von den im Wasser léslichen Bestandteilen mehrerer Gesteins- 
arten aus verschiedenen Teufen und Entfernungen von ein- 
zelnen Salzstécken bestimmen lassen. 

Die Analysen wurden von Herrn Dipl.-Ing. Dr. HEUSELER, 
Chemiker der Geol. Landesanstalt, ausgefihrt. 

Die Ergebnisse sind in der nebenstehenden Tabelle zu- 
sammengestellt. 

Zu den Analysen ist folgendes zu bemerken: 

1. Die Bohrkerne, welche zu dem Analysenmaterial ver- 
wandt wurden, entstammen simtlich aus Bohrungen, 
die mit SiS8wasserspilung ausgefihrt wurden. Der 
wirkliche Salzgehalt der Gesteine dirfte daher noch 
ein wenig hdher zu veranschlagen sein. 

2. Die Gesteine wurden gepulvert, und der in Wasser lés- 
liche Teil wurde extrahiert. Uber den Gang der Unter- 
suchung teilt Herr Chemiker HEUSELER mir das Folgende 
mit: ,Es wurden 10 g der bei 110° getrockneten 
Substanz mit destilliertem Wasser ausgekocht, der 
Rickstand durch ein zuvor getrocknetes und gewogenes 
Filter filtriert und mit heiBem Wasser gewaschen. Riick- 
stand und Filter wurden in einem Wageglaschen wieder 
bei 110° getrocknet bis zur Gewichtskonstanz und ge- 

') Diese Monatsber. 1913, S. 70. 
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wogen. Die Losung wurde zu 250 ccm verdinnt, davon 
die Halfte zur Bestimmung von Chlor-Ion mittels 
Titration mit fee Silbernitratlosung verwandt, die 

andere Halfte zur qualitativen Priifung auf Hisen, Alu- 
minium, Calcium und Magnesium. “ 

3. Der Chlorgehalt wurde auf NaCl umgerechnet, nach- 
dem eine Kontrolle ergeben hatte, da8 Magnesia in 
dem wasserléslichen Teil der Gesteine nicht ent- 
halten war. 

4, Die Differenz zwischen berechneter Menge an NaCl 
und dem wasserléslichen Teil der Gesteine dirfte da- 
durch zu erklaren sein, da8 einerseits geringe Mengen 
des im Gestein vorhandenen Calciumsulfates (Anhydrit 
oder Gips) in Lésung gingen, andererseits aber auch ein 
Teil des Chlorgehaltes auf Chlorkalium umzurechnen 
ist, oder aber die Gesteine auch zum Teil von Sulfaten der 

Alkalien durchtrankt sein mégen. Einige Gesamtanalysen 
des wasserléslichen Teiles der Nebengesteine dirften 
zwelfellos tber diese Fragen spaterhin interessante 
Aufschliisse ergeben. 

Ich habe nun in meinem Vortrag') bereits darauf hin- 
gewiesen, daB mit der Entfernung vom Salzstock im allge- 
meinen auch eine Abnahme des Salzgehaltes in den Neben- 
gesteinen zu konstatieren ist. Die Analysenergebnisse beweisen 
aber ferner, daf recht erhebliche Differenzen an Salzgehalt 
vorhanden sind zwischen den dichten, tonigen Gesteinen der 
unteren Kreide und den pordseren Mergeln der oberen Kreide, 
da8, mit andern Worten, die Salzaufnahmefahigkeit der ver- 
schiedenen Gesteine auch noch abhangig ist von ihrer Durch- 
lassigkeit. 

Die Menge des Salzes iibersteigt, worauf ich bereits 
friher hinwies, bedeutend den primaren Salzgehalt in normalen 
Meeressedimenten. Chemische Untersuchungen des von der 
Challenger-Expedition aus 675 Faden Teufe gedretschten roten 
Kontinentalschlammes ergaben einen Gehalt von 0,93 Proz. 
Na,O, was einem Gehalt an Chlornatrium von 0,85 Proz. ent- 
sprechen wurde”). 

In der Literatur sind wiederholt weit héhere Angaben 
tiber den Chlornatrium-Gehalt rezenter Meeressedimente gemacht 

eran 
”) Report of the scientific results of the voyage of H. M. 8S. Challenger 

1873—76 Deep-Sea Deposits. London 1891, S. 236. 
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worden. K. ANDREE') hat kiirzlich noch von neuem darauf 
hingewiesen. Die von der deutschen Sidpolar-Expedition durch 
E. PaILipPi gesammelten Tiefseeproben wurden von GEBBING”) 

analysiert. GEBBING erwdhnt, da8 im roten Tiefseeton der 
Gehalt an Na C! mit 6,8 —8 Proz. am héchsten sei, im Diatomeen- 
schlamm 5,4 Proz., im antarktischen Glazialton 1 ee Ply 

im Globigerinenschlamm 1,3—3,8 Proz. eee se fiihrt 
die Unterschiede im Saisehale auf eine verschieden starke 
Adsorption der betreffenden Sedimente zuriick, da der Salz- 
gehalt des Meerwassers selbst nur ganz geringen Schwan- 
kungen unterworfen sei. Diese hohen Gehalte an Chlornatrium 
erklaren sich jedoch dadurch, da8 die mit der BACHMANNschen 
Schlammréhre gewonnenen und die gedretschten Meeresgrund- 
proben zunachst auf Filtrierpapier getrocknet und dann erst 
analysiert wurden. Der Chlornatriumgehalt wurde also ohne 
Riicksicht auf das vordem vorhandene Volumen an Wasser 
auf den Trockenriickstand berechnet*). Die von GEBBING an- 
gewandte Untersuchungsmethode gibt also keineswegs den pro- 
zentualen Chlornatriumgehalt der Meeresgrundproben, sondern 
nur den Salzgehalt einer eingetrockneten, im frischen Zustande 
weit voluminéseren Schlammprobe an. Da naturgema8 nicht 
mehr zu ermitteln ist, wie hoch in jedem einzelnen Falle 
das Volumen der Meerwasserlésung war, welches der Schlamm 
yor seinem Eintrocknen enthielt, so ist mit den GEBBINGschen 

Angaben iiber den Salzgehalt der Meeresgrundproben absolut 
nichts anzufangen. Damit werden aber auch die von GEBBING 
gemachten Ausfiihrungen iber die Adsorptionserscheinungen der 
Meeressedimente véllig hinfallig, und desgleichen seine abfallige 
Kritik tber die chemischenUntersuchungsmethoden, nach denen 
die auf der Challenger-Expedition gesammelten Meeresgrund- 
proben seinerzeit analysiert wurden. Damals hatte man namlich 
zur Vermeidung des von GEBBING gemachten Fehlers die ein- 
getrockneten Sedimente vor der Analyse entsalzt. Uber den 
wahren Chlornatriumgehalt von Meeressedimenten wird man 
somit nur dann Aufschlu8 erhalten, wenn man gleichzeitig mit 
der Grundprobe den Gehalt an Meereswasser bestimmt und 
die gefundenen Mengen an Chlornatrium auf Trockensubstanz 
und Meereswasser berechnet. Die in der obigen Tabelle an- 

1) K. ANDREE: Uber Sedimentbildung am Meeresboden. Geolog. 
Rundschau 1912, S. 158—160. 

2) GEBBING: Chemische Untersuchungen von Meeresboden-, Meer- 
wasser- und Luftproben. Deutsche Sidpolar-Expedition 1901—1903, 
Bd. VI, Berlin 1909, S. 77—119. 

3) GEBBING: a. a. O., 8. 83 ff. 
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gegebenen Salzgehalte mesozoischer Gesteine kénnen demnach 
nur durch sekundare Kinwanderung salziger Lésungen in die 
Gesteine erklart werden, wie ich dieses in meinem Wortrage 
naher ausgefthrt habe. Der Salzgehalt ist durchweg weit 
hoher, als ihn normale Meeressedimente primar besitzen kénnen. 

9. Jura, Muschelkalk und Rétkalke in der 

Bohrung ,Schwarze Erde 14“ bei Raesfeld. 

Von Herrn P. Kruscu. 

Berlin, den 3. Februar 1913. 

Die cienuaiie der Bohrung ,Schwarze Erde 14“ bei 
Raesfeld, von welcher mir durch liebenswirdige Vermittlung 
der Farstlich SALM-SALMschen Generalverwaltung regelmaBig 
Kerne zugehen, hat einige Ergebnisse gezeitigt, welche auch fir 
weitere Geologenkreise von Interesse sein diirften. 

Unter der Unterkante der Oberen Kreide, welche an- 
scheinend bei 264,26 m erreicht wurde, stellten sich Schichten 
ein, die in petrographischer Beziehung einen dunklen Mergel- 
schiefer darstellen. Ein gréBerer mir zugegangener Kern ergab 
eine Reihe von Versteinerungen, unter denen von Herrn J. BOHM 
einwandfreie Arieten bestimmt wurden.. Der Kern gehért also 
dem Lias q@ an. 

Ob zwischen Jura und Oberer Kreide noch eine geringe 
Machtigkeit Unterer Kreide vorhanden ist, l48t sich nicht 
sagen, da nur ab und zu — ca. alle 50 m — ein Kern ge- 
zogen wird. 

Der Liasfund ist von groBer Wichtigkeit, da es sich bei 
Raesfeld nach meiner Kenntnis um den Ostlichsten im 
westlichen Teile des Beckens von Minster handelt. Ich 
halte es jetzt allerdings nach dem mir vorliegenden Profil der 
Bohrung Lothringen 1, die noch weiter dstlich liegt, nicht ftir 
unwahrscheinlich, da8 auch hier Jura durchteuft wurde. 

Seit langerer Zeit bekannt ist das von den Herren SCHULZE- 
BUXLOH und W. BARTLING aufgefundene und von J. BOHM 
bestimmte Doggervorkommen von Weseke (Polyplocusschichten), 
welches von der Firstlich SALM-SALMschen Verwaltung in der 
letzten Zeit durch eine Bohrung untersucht wurde. Hier stehen 



die genannten Schichten des Unteren Dogger mit Toneisen- 
steinkonkretionen zutage an; unter ihnen fand man — die 
Lagerungsverhaltnisse sind gestért — u. a. einen Mergelschiefer- 
horizont, der petrographisch recht Ahnlich demjenigen der 
Bohrung , Schwarze Erde 14“ ist. Da die Bohrung bei Weseke 
gestoBen wurde, ist eine palaontologische Bestimmung leider 
unmoglich. 

Die Liasschichten der Bohrung ,Schwarze Erde 14“ sind 
mutmaBlich von 264,26 bis 400 m Tiefe durchbohrt worden. 

Kin Kern aus 402 m erwies sich als Wellenkalk: er 
gleicht in petrographischer Beziehung durchaus demjenigen 
Muschelkalkgestein, welches an der Haarmiihle ansteht. Der 
Wellenkalk dirfte von 402—435 m gereicht haben. 

Bei 435 m begann der Buntsandstein mit roten und 
griinen Letten. Auffallend ist hier in der oberen Abteilung die 
Haufung der Kalkbanke. Hin mir zugegangener Kern yon 
480 m besteht aus dichtem Kalk, dessen Schichten unter 20 
bis 25° einfallen. Eine solche Kalkbank war recht michtig; 
sie wurde — wenn man die Bohrtabellen als richtig annimmt — 
von 480,20 bis 490,45 m durchteuft. 

Zur Klarstellung der Verhaltnisse lie8 die Gewerkschaft 
mir zu Gefallen einige Kerne in 10 m Abstand ziehen. Von 
500-—501 m -zeigten sich grime Letten mit diinnen Kalk- 
schichten, Einfallen 25°. — Ein Kern aus 512,28 m_ besteht 

in der Hauptsache aus griinen Letten, Einfallen 25°, und ein 
Kern aus 520m Tiefe aus griinen Letten mit dinnen Kalk- 
schichten. Gefunden wurden von J. BOHM nur eine Lingula und 
eine Corbula. Die Ahnlichkeit dieses Rotgesteins mit Stein- 
mergelkeuper ist nicht zu verkennen. Bei 547,02 m traten 
dann wieder normale griine Letten in gréferer Machtigkeit auf, 
die mehr oder weniger kalkig waren, und bei 550 m stellte 
sich roter Buntsandstein ein, der bis 604 m reichte und bereits 

dem Hauptbuntsandstein angehéren diirfte. 
MutmaBlich steht die Bohrung in einem Graben, in dem 

Lias und Muschelkalk erhalten blieben; sie liefert den Beweis, 
da8B die Verbreitung der Lias- uud Muschelkalk- 
formation von der hollandischen Grenze nach Osten 
eine viel gré8ere war, als wir bis jetzt angenommen 

haben. 
Das hiaufige Auftreten der Kalke im Oberen Bunten 

bedeutet einen wichtigen faziellen Unterschied gegen- 
tiber den zahlreichen Funden, die im Norden, Osten und Westen 

bisher gemacht worden sind. 
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10. Uber glaziale Konglomerate im Lande 

Katanga, Belgisch-Kongo. 

Von Herrn O. STuTZER. 

Freiberg i. S., den 27. November 1912. 

Im letzten Monatsbericht des Jahres 1911 dieser Zeit- 
schrift verdffentlichten wir eine Mitteilung: ,Uber Dwyka- 
konglomerat im Lande Katanga, Belgisch-Kongo.“ Im sechsten 
Monatsberichte 1912 erschien ferner eine Mitteilung des Herrn 
E. Grosse: ,Dwykakonglomerate und Karroosystem in Ka- 
tanga.” Es wurden in dieser Mitteilung ebenfalls Konglo- 
merate glazialen Ursprungs aus dem Lande Katanga beschrieben. 
Der Fundpunkt dieses von GROSSE beschriebenen Konglo- 
merates liegt von dem von uns beschriebenen etwa finf Marsch- 
tage entfernt. 

Wir selbst haben Aufschliisse dieses Konglomerates 
(, Wemashi“-Konglomerat SruDTs) spiter an mehreren Stellen 
zwischen 8 und 13 Grad siidlicher Breite gesehen. Unzweifel- 
hafte Beweise seiner glazialen Entstehung fanden wir aber 
nur bei den heifSen Quellen von Moashia am Lufira. Diese 

Quellen besuchten wir spater noch Ofters, zuletzt am 11. Marz 
d. J. Es seien daher im folgenden noch einige Hrgainzungen 
und Berichtigungen zu der fritheren Notiz tiber die dortigen 
Aufschlisse mitgeteilt. 

Der geologische Untergrund der Salinen von Moashia 
ist schon friiher von J. CORNET!) beschrieben worden. Die 
Schichten, die hier zutage treten, fallen ganz steil ein. Weiter 
entfernt von der Saline treten im Nordosten ,Kambove‘- 
Schichten (,,Moashia“ -Schichten CORNETs), im Sitidwesten 
 uufira - Kundelungu“-Schichten (,,Katete“-Schichten Cor- 
NETs) auf. 

Durch Aufschliisse ist ein Ubergang zwischen ,,Kam- 
bove“-Schichten und dem glazialen Konglomerate sichtbar. 
Zwischen dem Konglomerate und den_,, Lufira-Kundelungu‘- 
Schichten sind Uberginge aber nicht aufgeschlossen. Hier ist 
vielmehr alles bedeckt. An allen anderen Stellen Katangas, 
wo ich die betreffenden Konglomerate antraf, war Hangendes — 
und Liegendes ebenfalls direkt nicht sichtbar. 

1) J. Cornet: Observations sur les terrains anciens du Katanga. 
Liege 1897. §S. 52 ff. 
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Wir selbst nahmen am 26. April 1911 an der Saline von 
Moashia folgendes Profil auf; 

Im Nordwesten von Lufira stehen die. geologisch jiingeren 
»Kambove“-Schichten mit ihren charakteristischen oolithischen 
Kieselschiefern an. (Siehe genaues Profil bei CORNET.) Bei 
der Saline selbst sieht man spezieller aufgeschlossen folgende 
vertikal stehenden Schichten: 

1. Schwarzblaue, leicht spaltbare Tonschiefer, von der 
Konsistenz der schwabischen Posidonienschiefer, mit nur 
zentimeterdicken Linlagerungen eines im angewitterten Zu- 
stande gelblichen, sonst blaugrauen, kieseligen, bisweilen jaspis- 
artigen Gesteines. Machtigkeit 11,60 m und mehr. 

2. Dieseiben Tonschiefer wie unter 1., stellenweise aber 
durch Aufnahme kalkigen Materiales harter. Machtigkeit 
o4 m. 

3. Die harten, kieseligen Hinlagerungen des Tonschiefers, 
nehmen itberhand. Dieselben fihren etwas Pyrit. Machtig- 
keit 20 m. 

4. Dieselben Tonschiefer wie unter 1. In dem Ton- 
schiefer liegen lokal grofe Sandsteinmassen. Dieser Sand- 
stein ist mittelkérnig, graubraun und hart. Der Schiefer 
schneidet diskordant an diesen Sandsteinmassen ab. Einzelne 
Gerédlle sind in den Schiefern schon vorhanden. Machtigkeit 
schwankend, 10 bis 20 m oder mehr. 

5. Schiefer wie unter 1. Schwankende, nicht sehr grofe 
Machtigkeit. ; 

6. Glazialkonglomerate mit toniger Grundmasse. 

Weiter nach Stidwesten hin ist alles bedeckt. Zudem 
werden hier die Konglomerate von jiingeren Kiesen, die auch 
zu Konglomeraten zusammengebacken sind, iiberlagert. Die 
Gerdlle dieses jiingeren Konglomerates sind auf der Saline 
mit den herumliegenden Gerdllen des Alteren Konglomerates 
meist vermischt. Das héhere Alter des Glazialkonglomerates 
erkennt man vor allem dadurch, da8 unter den Gerdllen 
Gesteine der ,Kambove’-Serie fehlen, olwohl diese Gesteine 
in direkter Nahe anstehen. Die oolithischen Kieselschiefer und 
Kalksteine, die man auf der Saline findet, stammen alle aus 

dem jingeren (,,Lubilashe“)-Konglomerate. 
‘Die Frage nach dem Alter der Glazialkonglomerate von 

Moashia ist leider ungeklart. In unserer friheren Mitteilung 
bezeichneten wir das Konglomerat als Dwyka. Die in diesem 

Worte liegende Altersbestimmung ist aber durch Fossilfunde 
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bisher nicht bewiesen. Die Bezeichnung erfolgte nur durch 
Analogieschlu8. Bei den Salinen von Moashia ist der Uber- 
gang zwischen ,Kambove“-Schichten und Glazialkonglomerat 
sichtbar. Da die Schichten aber hier alle steil stehen, so 
kann man aus der Schichtenfolge an dieser Stelle allein nicht 
ohne weiteres auf eine richtige Altersfolge schlieBen, d. h., 
man weiS an Ort und Stelle zunachst nicht, ob die Kon- 
glomerate Hangendes oder Liegendes der ,, Kambove“-Schichten 
sind. Da weiter nach Siidwesten ,, Lufira-Kundelungu"-Schichten 
(,, Katete"-Schichten CoRNETs) folgen, so kénnte man geneigt 
sein, bei normaler Lagerung das Alter der Konglomerate fiir 
jiinger als ,Kambove” und Alter als ,,Lufira-Kundelungu“ zu 
erklaren. Da8 diese erstere Annahme aber nicht richtig ist, 
ergibt sich aus folgender Betrachtung: 

1. Die EKinschliisse des glazialen Konglomerates stammen 
alle von Gesteinen, welche Alter sind als die ,Kambove - 
Schichten, obwohl letztere ebenfalls bei Moashia anstehen. 
Dieselbe Beobachtung machten wir in den Monts Mulumbe 
(zwischen 8 und 9 Grad siidlicher Breite), wo die Glazial- 
konglomerate keine Einschliisse von oolithischem Kieselschiefer 
usw. fiihren. Wie bei Moashia werden auch hier die Glazial- 
konglomerate von jiingeren Gerdllen bedeckt, welche ihrerseits 
oolithische Kieselschiefer fiihren. Wie Herr StupT’) uns mit- 
teilte, hat er diese Beobachtung itiber die EHinschlisse der 
» Wemashi*-Konglomerate an anderen Stellen ebenfalls gemacht. 
Es 148t sich dies alles nur dadurch erklaren, daf die Glazial- 

Konglomerate (,,Wemashi“-Konglomerate) Alter sind als die 
, Kambove*-Schichten. 

2. Herr StupT hat an mehreren Stellen, z. B. stidlich 
Elisabethville, festgestellt, daB die ,,Kambove’-Schichten 
hier unzweifelhaft die Konglomerate (,, Wemashi “-Konglomerate) 
tiberlagern. | 

Man mu8 daher die ,Wemashi*-Konglomerate wohl 
sicher fir alter als die ,,.Kambove"-Schichten erkliren. Die 
stratigraphische Stellung, welche die Glazial-Konglomerate von 
Moashia in dem geologischen Aufbau des Landes einnehmen, 
ist daher folgende: 

') Herr StuprT ist Geologe bei der Tang. Conc. Ltd. in Katanga 
und bei der Union miniere du Haut-Katanga. Er weilt bereits mehrere 
Jahre in Rhodesien und in Katanga und mu als der beste Kenner 
der Geologie Katangas gelten. 



Jiingstes: 

,» Lubilashe“ -Schichten (jimgere Ablagerungen und Kon- 
glomerate) » 

Diskordanz 

» Kundelungu“-Schichten | (vorwiegend rote Tonschiefer und 
» Lufira“ - Schichten | rote Sandsteine) 
» Kambove“-Schichten (verschiedene Gesteinstypen, charak- 

teristisch sind die oolithischen 
Kieselschiefer) 

» Wemashi “- Schichten (Glazialkonglomerat:, Tonschiefer, 
Grauwacken) 

Diskordanz 

» Kafubu“-Schichten (vorwiegend Quarzite) 

Ks ware hierdurch das Alter der Glazialkonglomerate 
gegeniuber den anderen Schichten Katangas_ einigermafen 
geklart. Hine Parallelisierung der verschiedenen Sedimente 
Katangas mit den Gesteinsschichten Siidafrikas und eine Fest- 
legung des geologischen Alters dieser Schichten ist aber aus 
Mangel an Fossilien noch nicht méglich. 

Es wurden in unserer friitheren Mitteilung die Glazial- 
konglomerate, wie schon gesagt, nur durch Analogieschlu8 fir 
Dwyka erklart. In neuerer Zeit liegen nun aber Beobach- 
tungen von STUDT vor, welche fiir ein hdheres Alter dieser 
Glazialkonglomerate zu sprechen scheinen. STuDT hat nadmlich 
neuerdings (1912) in Nordwest-Rhodesien im Luanodistrikt, 
6stlich von Brokenhill, Glossopteris und andere Fossilien in 
den dort kohlefiithrenden Schichten gefunden. Es entsprechen 
diese Ablagerungen von Nordwest-Rhodesien also zeitlich un- 

gefahr dem Dwyka Sidafrikas. 
Die Kohlenablagerungen des Luano-Gebietes sollen sich 

aber nach Bildung der dortigen Luano-Einsenkung, d. h. nach 
Ablagerung der ,,Kundelungu“-Schichten, gebildet haben. 

Werden diese letzteren Beobachtungen bestatigt, so wirde 
das Alter der ,,.Wemashi“-Schichten Alter als Dwyka sein. 
Vorlaufig kann aber eine sichere Altersbestimmung der glazialen 
» Wemashi'-Konglomerate noch nicht erfolgen. 
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Protokoll der Sitzung vom 5. Marz 1913. 

Vorsitzender: Herr WAHNSCHAFFE. 

Als Mitglieder winschen der Gesellschaft beizutreten: 

Herr Stadtschulrat AUGUST HAHNE in Stettin, Konigs- 
platz 15, vorgeschlagen durch die Herren RAUFF, 
STREMME und BRANCA. 

Der Naturwissenschaftliche Verein in Dortmund (Adresse: 
An den Vorsitzenden des Naturwissenschaftlichen 

Vereins in Dortmund, Herrn Professor WEINERT, 
Dortmund, Markische StraBe 60), vorgeschlagen von 
den Herren FREMDLING, BARTLING und FRANKE. 

Der Vorsitzende bespricht die als Geschenk eingegangenen 
Werke und legt sie der Versammlung vor. 

Herr TORNAU halt einen Vortrag zur Geologie des 
mittleren und westlichen Teiles von Deutsch-Ost- 

afrika (mit Lichtbildern)'). 

Zur Diskussion sprechen die Herren HENNIG, GAGEL, 

STUTZER, GURICH und der Vortragende. 

Herr C. GAGEL spricht darauf tiber Flachfallende, 
diluviale Uberschiebungen im holsteinischen Zechstein- 

anhydrit. (Mit 5 Textfiguren.) 

Der Alberg, Alsberg oder Kalkberg bei Segeberg in 
Holstein ist 91 m hoch und iberragt seine diluviale Umgebung 

1) Der Vortrag erscheint in erweiterter Form als Heft 6 der 
»Deitrige zur geologischen Erforschung der Deutschen Schutzgebiete*, 
herausgegeben von der Kgl. Preu8. Geolog. Landesanstalt. 

9 
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um 50—60m in sehr steilem Anstieg, so da8 er seiner 
AuBeren Form nach von 4lteren Geologen (L. v. BucH, HOFF- 
MANN, VOLGER) vielfach mit den Basaltkuppen Mitteldeutsch- 
lands und dem Hohentwiel verglichen ist. Der im Mittelalter 
von einer machtigen Burg gekroénte Berg ist jetzt auf der 
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Fig. 1. 

Schematisches Profil durch den Anhydritstock von Segeberg. 

Siid- und Ostseite durch den Abbau des Anhydrits und Gipses 
sehr stark zerstért, so daBS kaum noch die Halfte seines 
urspringlichen Umfanges vorhanden ist und man an seiner 
jetzigen Ostseite die Reste des zerstérten ehemaligen Burg- 
brunnens der Lange nach durchgeschnitten erkennen kann. 
Dieser jetzt noch vorhandene Rest des Alberges besteht aus 
auf dem Kopfe stehendem Anhydrit in verschiedener Aus- 
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bildung: bald dunkelgrau, bald hellgrau, bald fast weiB, z. T. 
einférmig gefarbt, z. T. gestreift, geflammt und schwarz ge- 
sprenkelt, oft fast dicht, dann feinkérnig bis ganz grobkornig, 
vielfach durchzogen von nahezu senkrecht, stehenden Streifen 

R. Struck phot. Fig. 2. 

Siidseite des Alberges bei Segeberg im Oktober 1912; zeigt die auf dem 
Kopfe stehende Schichtung und bei + <— die groBe Uberschiebungsfuge, 
auf der das Diluvialmaterial eingeklemmt ist. Jetzt ist die Ostwand 

noch weiter zurickgeriickt. 

und Schniiren bitumindser Natur, die z. T. geradlinig, z. T. 

stark wellig und gekrauselt verlaufen. Z. T. ist der Anhydrit 

deutlich flaserig, oft auch direkt diinnschichtig aus hellen und 

dunklen Lagen von 1—3—10 mm, ja bis 2,5 em Starke aut- 

gebaut, an denen man die vollige Secmeeiiaae und das sehr 

verschiedene — fast umlaufende — Streichen zweifellos fest- 

o* 
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stellen kann, und es ist nicht zu verstehen, wie diese offen- 
sichtliche und schon von HOFFMANN und MEyYN sicher fest- 
gestellte Tatsache spater von HAAS bezweifelt werden konnte. 

Stellenweise ist der — dann meist dunkelgraue und 
sehr feinkérnige — Anhydrit zwar so massig und klotzig, 
da8 Schichtflachen nicht zu erkennen sind, aber auch hier 
findet man ab und zu die steilstehenden feinen, bituminédsen 
Streifen und daneben die sicher erkennbare, senkrecht stehende 
Schichtung. 

Eingeschlossen im Anhydrit finden sich ab und zu bis 
4 cm groBe Steinsalzkrystalle bzw. bis apfelgroBe Klumpen von 
Steinsalz. 

Der Quere nach durchzogen wird der Anhydrit des Al- 
berges von einer Anzahl flacher oder wenig geneigter bzw. 
gebogener, sehr auffalliger Spalten und Fugen, die stellenweise 
sich mehrfach gabeln und verzweigen, und zunachst viel mehr 
in die Augen fallen als die steilstehende Schichtung der feinen, 
bituminésen Streifen. 

In 148 m Tiefe unter der Sohle des alten Gipsbruches 
ist vor etwa 40 Jahren ein 139 m michtiges Salzlager erbohrt 
worden, worunter wieder Anhydrit folgte, und dieses sowie 
das friher von HOFFMANN, VOLGER, MEYN, STEFFEN, GIRARD 
und HAAS beobachtete Auftreten von Dolomit, Stinkkalk, 
Oolith, Rauhwacke usw. im Hangenden (Osten) des Anhydrits 
— die jetzt abgebauten Anhydritpartien im Osten des Kalk- 
berges miissen gro8enteils nicht so steil gestanden haben wie 
die jetzt sichtbaren, da GiraRD die Uberlagerung durch den 
Dolomit noch sicher feststellen konnte — haben meistens als 
Beweismittel gegolten, um das permische Alter des Anhydrits 
darzutun, der auSerdem noch wiirfelférmige Boracite fihrt. 

Ich meinerseits kann nur betonen, da8 der Anhydrit des 
Alberges die gréB8te petrographische Ahnlichkeit mit dem des 
Schiltsteins bei Lineburg hat, dessen Tiefbohrung ich vor 
einigen Jahren durchzuarbeiten Gelegenheit hatte’). Auch hier 
im Alberg ist das am meisten charakteristische Gestein der 
spatige, grobkrystalline, stellenweise strahlige Anhydrit, z. T. 
mit bis iber 3 cm groBen porphyrischen Anhydritkrystallen mit 
den drei charakteristischen Blatterdurchgingen von ungewohn- 
licher Deutlichkeit, der schon nach seiner Struktur als sicherer 
Hauptanhydrit des oberen Zechsteins anzusprechen ist, 

’) C. Gacui: Beitrage zur Kenntnis des Untergrundes von Line- 
burg. Jahrb. d. PreuB. geol. Landesanst. 1909, XXX, Teil 1, Seite 
234—240. 



== aa 

wenn ihm auch die dafiir meist charakteristische blauliche 
Farbe fehlt; und ich kann nur auf die am angefihrten Ort 
gegebene Schilderung des Schiltsteinanhydrits hinweisen, die 
— his auf die bei Segeberg fehlende auffallige blauliche Farbe 
gewisser sehr grobkrystalliner Partien — genau auf die Ver- 
haltnisse des Alberges pa8t. Insbesondere sind auch die sehr 
feinen, steilstehenden, gekrauselten bituminésen Streifen beiden 
Vorkommen gemeinsam, ebenso der Schichtverband mit Dolomit, 
Stinkkalk, Rauhwacke usw. Hingewiesen sei dabei nochmals 
auf die ausgezeichnete Schilderung des Alberges durch HOFF- 
MANN vor 90 Jahren’), der die sehr steile Schichtstellung von 
stets tiber 60°, oft tiber 80°, das umlaufende Streichen aus 
der 6. tber die 7., 8., 9. Stunde bis zur 12. Stunde, das 
wechselnde Fallen, die Fiacherstellung der Schichten im SO, 
wo die Schichtfolge z. T. tiberstiirzt war und der Gips z. T. 
den Stinkkalk tiberlagerte, waihrend er sonst unter ihn einfiel, 
sehr genau und schén beschreibt. 

Von den im ,,Hangenden“ des Anhydrits, d.h. im N und 
O frither beobachtbaren, jetzt ganz abgebauten Stinkkalken, 
Dolomiten, Oolithen, Rauhwacken ist jetzt anstehend im , Gips“- 
bruch nichts mehr zu beobachten, — die massigen Dolomite 
sind vielfach als Fundamentsteine verwertet — doch finden 
sich in den nordlich und éstlich vom Kalkberg gelegenen, steil 
abfallenden Garten der Hauser in der Libecker StraBe, wo 
HOFFMANN, MEYN und HAAS diese Gesteine noch anstehend 
beobachtet haben, jetzt noch in den zwischen den Garten auf- 
gerichteten Steinmauern ziemlich zahlreiche Bruchstiicke dieser 
Gesteine, sowie auch der spater noch genauer zu besprechenden 
diluvialen Breccie aus diesen permischen Gesteinen. 

Von dem eigentlichen Dolomit, der nach den Analysen von 
KARSTEN 21,53 Proz.; 23,75 Proz.; 55,23 Proz., ja 68,49 Proz. 
Mg CO, enthalten hat — nach FORCHHAMMERSs Analyse nur 
7,49 Proz. Mg CO, — (nebst 0,21—0,29 Proz. Bitumen 1,96 bis 
3,96 Proz. Al, O3 und 8,04—21,36 Proz. Si O,), habe ich selbst 
keine Belegstiicke mehr gefunden, sondern nur solche von Rauh- 
wacken, dinnplattigen und dickplattigen, braunlichen, unreinen 
Kalken und schwarzen, bituminésen Kalken. Diese Gesteine 
zeigen nach freundlicher Mitteilung meines Kollegen ZIMMER- 
MANN keine der fiir den mitteldeutschen Zechstein ganz 
typischen Ausbildungen, kénnten aber als harte, kalkige Partien 
des Salztons aufgefaBt werden, mit denen sie immerhin noch 
die groBte Ahnlichkeit haben. 

1) Gitperrs: Annalen 1824, Seite 33, insbesondere S. 40—41. 
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Eine schwarze porése Rauhwacke hatte nach KARSTEN 
5,78 Proz. Si Og, 1,98 Proz. Al, O3, 73,78 Proz. Ca COz, 18,21 
Proz. Mg CO;, 0,30 Proz. Bitumen. 

Durchzogen wird der Anhydrit besonders auf der Nord- 
seite von einer Anzahl mehr oder minder steilstehender Spalten 
und Hdhlungen, die mit diluvialem Material, hauptsachlich Spat- 
sand, erfillt sind, was ebenfalls schon von MEYN') vor mehr 

R. Struck phot. Fig. 3. 

Ostseite des Alberges bei Segeberg im Oktober 1912; mit +-+ sind 

die Stellen bezeichnet, an denen ich dilaviales Material aus den Uber- 
schiebungsfugen herausgeholt habe. —> + entspricht der ebenso be- 

zeichneten Stelle der Fig. 2. 

als 60 Jahren festgestellt und auf sekundares Kinbrechen von 
oben (bzw. von der Seite her) ganz richtig zurickgefiihrt 
wurde; auch beobachtete MEYN einen strohgelben diluvialen 
Kalksandstein als Spaltenausfillung im Anhydrit. 

Schon bei meinem ersten Besuche des Alberges vor 
12 Jahren fand ich an der SO-Seite des Felsens etwa in 
Kopfhéhe eine kleine, ganz flach verlaufende Fuge im An- 

1) L. Mnyn: Geognostische Beobachtungen in den Herzogtiimern 
Schleswig u. Holstein. Altona 1848, Seite 8. 
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hydrit, die mit einem graugriinlichen Tonmergel erfillt war 
und mir nach Lage der Dinge nicht von oben oder von der 
Seite her infiltriert zu sein schien. Indessen konnte ich weder 
die diluviale Natur dieses griinlichen Tonmergels sicher fest- 
stellen, noch bei dem fast senkrechten Absturz die nach 
Norden anscheinend aufsteigende, ganz feine Fuge mit Sicher- 
heit weiter verfolgen, auch schien mir die Konsequenz aus der 
sich mir aufdrangenden Annahme von einer diluvialen Uber- 
schiebung firs erste noch so kihn, da8 ich bei dem Mangel 
an Beweis tiber den weiteren, riickwirtigen Verlauf der Spalte 
— und vor allem in dem schon abgebauten Teil des Anhydrits 
— die Sache firs erste in der Schwebe lie8 und dann iber 
anderen Aufgaben zu verfolgen verga$. Bei sp&teren Besuchen 
konnte ich die mit Ton erfillte Fuge nicht mehr finden, 
doch erhielt ich noch einmal eine Probe von braunem diluvialen 
Tonmergel, die durch Herrn Apotheker SONDER-Oldesloe, 
,mitten im Anhydrit“ gefunden war, ohne da8 ich die Fund- 
stelle selbst noch hatte sehen kénnen. © 

Im Herbst vorigen Jahres benutze ich nun einen dienst- 
freien Nachmittag zu einem Besuch in Segeberg, um mir den 
Alberg nochmals anzusehen, und hatte das Glick, gerade in 
dem Moment dahin zu kommen, als gré8ere Sprengarbeiten an 
der entscheidenden Stelle gemacht waren, in der Fortsetzung 
der von mir friher beobachteten Fuge, so da8 man nun an 
der ehemals unzuganglichen Stelle herumklettern und die 
wieder frisch freigelegte, flache Fuge genau untersuchen 
konnte. 

Dabei war nun mit volliger Sicherheit festzustellen: 

1. daB diese flache Fuge sich tatsachlich fast horizontal 
tief in den Anhydrit hinein erstreckt und nicht nur 
oberflachlich ist, und da8 auf ihr nicht unerhebliche 

Diluvialmassen in den Anhydrit eingeklemmt sind; 
2. da8 diese Hauptfuge in der Ostwand des Felsens einen 

ganz flach verlaufenden Bogen beschreibt und sich 
stellenweise gabelt bzw. Auslaufer nach unten zu ab- 
sendet; 

3. da8 dariiber noch einige ahnlich auffallende Fugen ver- 
laufen, auf deren einer, die am Boden der ehemaligen 

Sprengstoffkammer verlauft und die vorbeschriebene an 
einer Stelle kreuzt, ebenfalls (wenn auch wenig) Diluvial- 

material nachgewiesen wurde. 

Auf der unteren, flach verlaufenden Hauptfuge, an der 
die Sprengarbeiten stattgefunden hatten, war an verschiedenen 
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Stellen festzustellen, da8B die eingeklemmten Diluvialmassen 
aus ein- bis dreifingerstarken Schichtkomplexen von Sand, 
Sandstein und braunem Tonmergel bestehen; der braune Ton- 
mergel ist fein geschichtet, die damit zusammenliegenden Spat- 
sandschichten sind z. T. durch sekundare Gipsausscheidung 
zu einem ziemlich festen Sandstein verkittet. 

Ich habe diese Wechsellagerung von Spatsandstein bzw. 
Sand und Tonmergel in zusammenhangenden Stiicken von der 
ganz flachen Uberschiebungsfliche unter dem noch an- 
stehenden, hangenden Anhydrit selbst hervorgeholt; der 
Spatsand bzw. Sandstein besteht aus Kérnern von Milchquarz, 
wasserhellem und rotem Quarz, hochrotem Orthoklas, schwarzem 
Augit bzw. Amphibol und anderem nordischen Material; da 
Tonmergel und Sand in feingeschichteter Wechsellagerung 
aufttreten, ist an irgendeine seitliche Infiltration nicht zu denken, 
was auch schon der Augenschein tiber den ganz flachen 
Verlauf der Spalte ausschlieBt, die, wie schon betont, sich 
horizontal nach Westen in den Berg verfolgen laBt. Stellen- 
weise ist nur zusammengequetschtes, mergeliges Material von 
5—10 mm Starke auf der Uberschiebungsflache vorhanden, 
stellenweise ist gar kein sicheres diluviales Material, sondern 
nur weiBer Quarzsand in der ganz feinen Fuge konstatierbar; 
aber im weiteren Verlauf nach Norden und Siiden ist es an 
einzelnen Stellen derselben Fuge wieder sicher festzustellen 
und dient einer minimalen Vegetation als Unterlage und Nahr- 
boden. 5 

Von dem jetzigen Obersteiger, dem der fiskalische Anhydrit- 
bruch untersteht, ist mir das haufigere Vorkommen solcher 
Sande und brauner Mergelmassen auf diesen flachen Kliften, 
die von den Arbeitern ,Schliche“ genannt und wegen der Er- 
leichterung der Arbeit sehr geschatzt werden, bestatigt worden. 
Kurz nach meinem Besuch ist dann bei weiterem Fortsprengen 
des Anhydrits auf derselben Fuge und dicht (etwa 1,5 m) 
hinter der Stelle, wo ich selbst das diluviale Material ge- 
sammelt habe, eine etwas gréBere Partie eines festen Diluvial- 
konglomerats gesammelt worden, mit gré8eren nordischen Ge- 
rollen und durch CaCO, verkittet, von dem von den Arbeitern 
fiir mich einige Proben beiseite gelegt und bei meiner nachsten 
Anwesenheit mir tbergeben wurden. Es ist ein diluvialer, 
konglomeratischer Sandstein mit kirschkerngrofen nordischen 
Gerdllen und feinkérnigen Spatsandlagen; in einzelnen Stiicken 
fast dezimeterstark und recht fest durch CaCO, verkittet. 
Die Grenzflache dieser Konglomerate gegen den Anhydrit ist 
stellenweise merkwirdig windschief verbogen, dieser kon- 
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glomeratische Sandstein selbst gut geschichtet, ebenfalls mit 
etwas gekriimmten Schichtflichen. Auch vereinzelte dunkle 
Brocken braunkohlehaltigen Materials sind in diesem Diluvial- 
sandstein enthalten, z. T. auch kleine Stiickchen dunkler Rauh- 
wacke und bituminéser Kalke, Dieser z. T. konglomeratische 

Diluvialkonglomerat von der Uberschiebungsflache im Anhydrit von der 
mit + <— bezeichneten Stelle, enthalt Kreide, Granit Gnei8, Quarzit, 

Kieselschiefer; in anderen Stiicken von derselben Stelle auch noch eckige 

kleine Rauhwackenstiicke, 3/, nat. Grobe. 

Sandstein hat kleine Erweiterungen der Fuge ausgefillt, auf 
der ich selbst die Wechsellagerung von Sandstein und Tonmergel 
beobachtet hatte; die Partie ist jetzt véllig fortgesprengt, so daB 
jetzt — 1913 — nur wieder eine feine, kaum mehr als finger- 
starke Fuge und ein fast kopfgroSer Diluvialeinschlu8 zu 
beobachten ist. . 

Es erscheint mir also sicher, da8 die Spitze des Alberges 
in diluvialer Zeit tiber den von diluvialen Schichten bedeckten 
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Sockel unter fast vélliger Ausquetschung dieser Diluvialschichten 
hinibergeschoben ist — wie mir scheint, von Westen her, 
doch ist das nur ein persénlicher Eindruck, den ich nicht 

einwandfrei beweisen kann. Auf der Ostseite des Bruches, dem 
Alberg gegeniiber, habe ich die Uberschiebungsfuge nicht finden 
konnen. 

Unter der Hauptabbausohle sind in neuerer bzw. neuester 
Zeit zwei vertiefte Abbaustellen im Siiden des Bruches an- 
gelegt, die etwa 3 m tiefer heruntergehen, und an beiden 
dieser tiefen Abbaustellen habe ich im Herbst 1912 wiederum 
verhaltnismaBig flachfallende Uberschiebungsfugen mit reich- 
lich eingeklemmtem diluvialen Material feststellen kénnen; 
auf der siiddstlichen Stelle nur hellen, reinen Spatsand, auf 
der stidwestlichen braunen, unreinen, mergeligen Spatsand, 
offenbar ganz zusammengeriebenes und durcheinandergeknetetes 
Material. 

Die stidwestliche tiefe Abbaustelle war erst seit wenigen 
Tagen bzw. Wochen in Angriff genommen, der hangende 
Anhydrit abgeraumt und das auf der Uberschiebungsflache 
von etwa 10 qm Gré8e gefundene Diluvialmaterial als sehr 
stérender Fremdkérper in eine Ecke gekehrt, wo etwa '/, bis 
2/, cbm davon lagen; ein Hineinfallen von oben, von der ganz 
sauberen Hauptabbausohle oder aus steilen Spalten, die nicht 
beobachtbar waren, war nach Lage der Dinge ausgeschlossen; 
vom Steiger und von den Arbeitern wurde mir obenein aus- 
driicklich versichert, daB dieser ,lehmige Sand“ von der mir 
gezeigten Fuge stammt, aus der ich selbst entsprechendes 
Material herausgeholt habe. : 

Ob die Uberschiebungsflichen in diesen beiden tiefen 
Abbaustellen mit der erstbeschriebenen tiber der Hauptabbau- 
sohle zusammengehéren oder nicht, 148t sich mit vélliger Sicher- 
heit nach dem jetzigen Zustand der Aufschliisse weder be- 
haupten noch bestreiten, da der Zusammenhang durch Abbau 
unterbrochen ist. Mir persénlich erscheint dieser Zusammen- 
hang zum mindesten sehr unwahrscheinlich; sollte er tat- 
sachlich vorhanden gewesen sein, wie der Steiger vermutet, 
so mute die Uberschiebungsfliche einen sehr komplizierten 
Verlauf gehabt haben, und ich persdnlich méchte nach dem 
Augenschein und der Lage der Fugen zueinander mehr an eine 
richtige Schuppenstruktur glauben. 

Dem jetzigen Steiger ist das Vorhandensein des Diluvial- 
materials auf den flachen Trennungsfugen schon seit langerer 
Zeit aufgefallen; ob die hoch am Berge befindlichen, sehr auf- 
fallig ahnlichen, flachfallenden Fugen alle ebenfalls solche 



diluviale Uberschiebungsflachen sind, la8t sich mangels jeder 
augenblicklichen Untersuchungsméglichkeit der héheren senk- 
rechten Wand vorlaufig ohne Hinhauen von Stufen oder Be- 
schaffung sehr langer Leitern nicht entscheiden; ich méchte 
es aber sehr vermuten, denn an einer Stelle dicht unter der 

alten, hochgelegenen, jetzt verlassenen Sprengstoffkammer habe 
ich es, wie erwahnt, mit Hilfe einer langen Leiter auch fest- 
stellen kénnen! 

Fragt man sich nun nach der Ursache und dem genauen 
Zeitpunkt dieser sichtbaren diluvialen Uberschiebungen — ob 
tektonisch oder Hisschub — so ist firs erste vollig klar und 
sicher, daB diese beobachtbaren Uberschiebungen, mdgen sie 
bewirkt sein, wodurch sie wollen, stattgefunden haben miissen 
vor der Heraushebung des Alberges zu seiner jetzigen iber- 
ragenden Hohe, da die sicher beobachtbare Hauptiiberschiebungs- 

_ flache erheblich ttber dem allgemeinen Niveau der jetzigen 
diluvialen Umgebung liegt. Weder Eisschub noch tektonische 
Krafte konnen die Spitze des Alberges unter den jetzigen 
Umstanden oben auf seinen jetzigen Sockel hinaufgeschoben 
haben, sondern das mu8 passiert sein, als dieser Sockel noch 
erheblich tiefer, innerhalb der diluvialen Umgebung lag. 
Fir einen tektonischen Aufschub unter den jetzigen Um- 
standen fehlen die seitlichen Angriffsméglichkeiten auf die 
isOliert aufragende Spitze, und dem Inlandeis schreiben wir 
doch die Tendenz zu, vorhandene schroffe Héhenunterschiede 
auszugleichen und abzuscheren; nicht aber ware es verstand- 
lich, daB es sozusagen den Ossa auf den Pelion hatte auf- 
tirmen und die anderswo abgerissene Spitze auf den schon 
an sich hervorragenden Sockel hatte oben hinaufschieben 
sollen. Dieser Wahrscheinlichkeitseinwand gegen glaziale 
Uberschiebung bleibt aber auch bei urspriinglich tieferer Lage 
des Sockels bestehen; immer ist durch die Aufschiebung der 
Anhydritspitze auf den ebenso beschaffenen Sockel ein vorher 
nicht oder nicht so stark vorhandener Hohenunterschied des 
Anhydritstockes gegen seine Umgebung geschaffen 
worden. 

Mir scheint also aus diesen Uberlegungen zu folgen, daf 
hier eine echte tektonische Uberschiebung vorliegt, eingetreten 
zu einer Zeit im Diluvium, wo der Anhydritstock des jetzigen 
Alberges noch erheblich tiefer, innerhalb diluvialer Schichten 
lag, deren Reste bei der Uberschiebung zwischen die Schuppen 
zwischengeklemmt wurden, und da8 sich spater, nach Ab- 
schlu8 dieser Schuppenbildung — und wahrscheinlich 
nach dem Riickzuge des letzten Inlandeises aus dem Gebiet — 
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der Alberg durch das erneute Auftreten hebender Krafte erst 
so weit herausgehoben hat, daB er nur 50—60m seine Um- 
gebung tberragt. 

Hervorgehoben mu8 werden, da’ einzelne Auslaufer und 
Abzweigungen der mit diluvialem Material erfillten, ganz 
flachen Uberschiebungsfugen quer durch eins oder das andere 
der senkrecht stehenden Schichtpakete hindurchstreichen, ohne 
anscheinend eine bemerkbare seitliche Verschiebung in dieser 
senkrecht stehenden Schichtung bewirkt zu haben, was ange- 
sichts des auch hier beobachtbaren, wenn auch sehr gering- 
fiigigen diluvialen Kinklemmungsmaterials sehr auffallig ist und 
mir den Mechanismus der hierbei eingetretenen Bewegungen 
stellenweise vollig ratselhaft erscheinen 1a8t. 

Hervorgehoben mag nochmals werden, da8 die von mir sicher 
und mehrfach beobachteten und an einer Stelle mindestens 
1'/,m horizontal nach Westen in den festen Anhydrit hinein 
verfolgten Uberschiebungsflachen nebst dem eingequetschten 
Diluvialmaterial rein gar nichts mit — an diesen Stellen 
vollig fehlenden — steilstehenden Spalten zu tun haben, und 
daB das in dieser horizontalen Kluft beobachtete und von mir 
selbst daraus hervorgeholte Diluvialmaterial unmdglich von 
oben her aus derartigen Spalten eingespilt sein kann, sondern 
bei Horizontalbewegungen des Anhydrits eingeklemmt 
sein mu; das war nach Lage der beobachteten Verhaltnisse 
evident. 

Aber nicht nur tiber Tage in den sichtbaren Aufschlissen 
sind solche flachen Uberschiebungsflachen mit eingeklemmtem 
Diluvialmaterial vorhanden, auch unter Tage miissen sie nach 
den Ergebnissen der zahlreichen Bohrungen im Alberg und bei 
Stipsdorf vorhanden sein. 

An beiden Stellen sind schon seit dem Beginn des 
19. Jahrhunderts und noch unter danischer Herrschaft mehrfach 
Bohrungen auf Salz ausgefiihrt, die zwar bis zum Jahre 1869 
erfolglos geblieben sind, aber alle miteinander hochst auffallige 
Ergebnisse gezeitigt haben, die schon mehrfach in der geologi- 
schen Literatur diskutiert sind, wenn auch eine richtige Lésung 
der hier vorhandenen Probleme bisher nicht erzielt wurde. 
Fast alle diese Bohrungen haben einen mehrfachen und sehr 
auffallenden Wechsel von Anhydrit bzw. Gips mit Diluvial- 
schichten ergeben, kein einziges dieser Bohrprofile ist aber mit 
den nebenstehenden in Ubereinstimmung zu bringen, trotz sehr 
geringer Horizontalentfernungen. 

Die erste Bohrung im Segeberger Gipsbruch (1804—1806), 
angesetzt 50 Fu8 déstlich der héchsten Spitze, ergab: 
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154 FuB 4 Zoll ,Gips“ 
ae - 4'/, - Sandstein, kalkigen Sandstein, ,Quarz und Kalk“ 

5 - 9%, - ,Kalk und Lehm‘“, tonigen Kalk 
Goa Ol .- Gips“ ; 
1 - 6, - kalkigen Sandstein 
8 - 10'/, - ,Gips mit Sand‘ 
dea O = .Gips“ 

309 FuB 7'/, Zoll 
Der Sandstein, kalkige Sandstein, ,Kalk und Lehm“, 

,toniger Kalk“ sind offenbar diluviale Schichten bzw. diluviales 
Material, dessen dem Zechsteinanhydrit fremde Natur als 
etwas besonders Auffalliges sorgfaltig hervorgehoben ist. Diese 
Dinge entsprechen auf das genaueste dem von mir selbst von 
den héheren Uberschiebungsflachen gesammelten Diluvialmaterial. 
In dem ,Gips“ sind mehrfach Boracite gefunden. 

Im Jahre 1807 wurde dann am Grunde des 125 Fu tiefen 
Schlo8brunnens eine 308 Fu tiefe Bohrung ausgefiihrt, die 
anscheinend nur Anhydrit ergeben hat, und in 433 Fuf Tiefe 
ebenfalls ergebnislos eingestellt wurde. 

Die im Jahre 1868 im Siiden des Gipsbruches angesetzte 
Bohrung, die in 148 m Tiefe endlich das lange gesuchte 
Salz fand, hat nach den mangelhaften, dariiber in die Offent- 
lichkeit gekommenen Berichten folgendes Profil ergeben: 

68,5 m Anhydrit 
—115 m Sand 
—117 - Ton 

4) m 1 7 120 - Sand 
x starkes Auftreten 9 proz.Sole in einer Sandschieht 

—129,5- brauner, sandiger Ton 
— 134,5- Anhydrit 
— 148,9- brauner, harter, sandiger Ton, Anhydrit und 

»zZaher, fester Ton“ 
dann 139 m Steinsalz und darunter 
In 287 - Tiefe Anhydrit. 

Uber die von 88 bis 129 m Tiefe angetroffenen Schichten 
ist leider nichts naheres publiziert; da8 es Diluvialmaterial 
gewesen ist, Sand und Geschiebemergel, ergibt sich nicht nur 
aus der Beschreibung, sondern dariiber liegt auch noch ein 
Bericht eines Augenzeugen, des Berginspektors BRUHN, in den 
Akten des Oberbergamts Clausthal vor, der ausdriicklich an- 
gibt, daB diese Schichten mit dem tiber Tage in dem Anhydrit 
beobachtbaren fremden (diluvialen) Einlagerungen iberein- 
gestimmt hatten. 

Uber die nachsten 19 mliegen wenigstens etwas detailliertere 
Angaben in den Akten des Oberbergamts; danach sind ge- 
funden: 
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von 404 7" bis 412’ 6" , orauer, fester Ton“ (— 129,5 m) | 
— 429' 6" fester Anhydrit (— 134,5 m) 
— 439' 1" Anhydrit und ,orauer Sand“ und ,harter Ton“ 
— 445' 3" .erauer Ton“ 
— 450' Anhydrit 
— 459! ygrauer, sandiger Ton* und Sand 

459 —472' sehr fester Anhydrit 
— 477' 6" ,Salzton“ 

Steinsalz 

Da8 auch hier der ,graue, feste Ton“ und Sand Diluvial- 
material gewesen ist, wird ausdriicklich hervorgehoben, ebenso 
daB die letzten 4 m (459—472') besonders fester Anhydrit 
gewesen sei; zwischen diesem und dem hangenden Anhydrit 
liegt also eine 55 m miacntige Schichtenfolge von Sand, Ton, 
Geschiebemergel zu unterst mit einzelnen kleinen Anhydrit- 
binkchen, wahrend in der alten Bohrung von 1804/06, die 
nur etwa 80 m nordlich davon gestanden hat, zwei derartige 
Einlagerungen diluvialen Materials von 5'/, und 3 m Machtig- 
keit im Anhydrit konstatiert sind. Diese Diluvialschichten 
im Anhydrit fihren sehr erhebliche Wassermassen. 

Eine spater in geringer Entfernung davon an der Stelle 
des verungliickten Schachtbaus ausgefiihrte Bohrung ergab unter 

91 m Anhydrit 
—116,6 - ,Sand“ 
— 118,6 - ,Ton“ 
—120 - ,Sand mit Ton“ 
— 121,8 - ,sandigen Ton“ 
— 127,2 - ,braunen, zihen Ton“ mit Gips 
— 127,7 - ,braunen, sandigen Ton“ 

starke Sole 
—182 - ,grauen sandigen Ton“ 
— 134,4 - ,grauen Ton mit Anhydrit® 
— 141,2 - ,grauen, sandigen Ton“ 
— 149,1 - ,braunen Ton“ 
— 149,9 - ” sehr harte, zahe Schicht* (Anhydrit?) 
—152 - ,braunen, sandigen Ton“ 

und darunter wieder Salz und Anhydrit, also ein, wenn auch 
sehr 4hnliches so doch nicht véllig ibereinstimmendes Profil, 
und einen mehrfachen Wechsel von braunem und grauem 
sandigen Ton (Geschiebemergel.) 

Eine andere in der Nahe des Gipsberges am Neuen 
Teich ausgefiihrte Bohrung ergab 

—106 m Diluvium ,blauen Ton, Kies, Sand, Geschiebe, braunen 
Ton usw.“ 

—110 m Anhydrit 
—110 - ,zahen, grauen Ton“ 
—121 - ,krystallinen Anhydrit“ 
— 128,5 - ,roten zihen Ton‘ und grauen Toni in mehrfachem Wechsel 
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— 146 m Sand, braunen und graven Ton mit Braunkohlestiickchen 
— 296 - reinen Quarzsand 
— 280 - graugrinen, z. T. selr plastischen Ton (Alttertiar ?) 

also noch zwei Schollen von Anhydrit eingeklemmt ins Diluvium. 
Bei dem nur wenige Kilometer NO. von Segeberg entfernten 

Stipsdorf sind ebenfalls eine ganze Anzahl Bohrungen auf 
Salz ausgefihrt, zum Teil ebenfalls noch in danischer Zeit 
unter den Auspizien des hervorragenden Geologen FORCH- 
HAMMER, die folgende Resultate ergaben: 

1. Bohrung 1829 im Boden der 40 Fu tiefen ,Kalk“- 
(Gips)grube (aus der jahrhundertelang Anhydrit und Gips ge- 
brochen wurde!): 

3' 6" gelber Sand 
5! gelber Lehm 
17 +6" Gips 

6" ,Gips mit Lehm“ 
iy 6" gelber Lehm 
4' 4" Gips 
Deo malber Lehm mit Sand 

49' 10" Gips 
1 Sand 

25 1' Gips 

148’ 5" (einschlieBlich der Tiefe des Gipsbruches!) 

Zweite Bohrung 1843 ebenda: 
8' 6" gelber Lehm und grober Sand 

17' 6" Gips 
hod gelber Lehm 

4' 4" Gips 
5' 8” gelber Sand und Lehm 

52' 9" Gips 
i Sand 

24' 2" Gips 
5' 6" Bro bak Sand mit Feuerstein 
5’ 6" Gips 
fot aes Ton (tertiar ?) 

10° 7’ Gips und Ton gemischt 

Beide Bohrungen zeigen fast genau dasselbe Profil, was 
fir die hier vertretene Auffassung von den flach Sslominden 
Uberschiebungen von erheblicher Bedeutung ist; die zweite ist 
von FORCHHAMMER selbst kontrolliert, und diese dabei sicher 
beobachtete Wechsellagerung von Anhydrit und 
Diluvium hat diesen ausgezeichneten Beobachter 
zu der Annahme von dem diluvialen Alter des An- 
hydrits gefihrt’). 

1) ForcHHAMMER: Die Bodenbildung der Herzogtiimer Schleswig- 
Holstein und Lauenburg. Festgabe fiir die Versammlung deutscher 
Landwirte, Kiel 1847, 8. 14 und 15. 

Oa 
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Die Bohrung 1869, ebenfalls am Grunde der 45 FuB tiefen 
»Kalkkuhle“ ausgeftihrt, hat gleichfalls vielfach diluviales 
Material im Anhydrit ergeben, doch ist hiertber kein genaues 
Bohrprotokoll publiziert; sie soll 97 m Anhydrit mit 8 Ein- 
lagerungen von ,,grauem Ton“ von 2 bis 6 m Machtigkeit und 
mit Sandschichten, und darunter 20 m Salz ergeben haben; aus 
den mir zuganglichen Akten ist nur ersichtlich, da8 bis 45 Fu 
fester Anhydrit, dann ,Sand mit Kohlestiickchen“, dann 
Anhydrit, | 

bei 99' ,grauer Ton und Sand“ 
- 157’ ,viel Sand“, dann 

bis 194’ Anhydrit 
bei 216—252' ,crauer Ton, Sand und Gips in Schichten yon 

2—5' Starke wechsellagernd“ 
von 252—287' ,,Gips“ 

- 287—307' fester Anhydrit gefunden sind, 

also wiederum die mehrfache Wechsellagerung von Anhydrit 
mit Diluvialmaterial und starke Wassermassen in diesen 
Diluvialschichten. 

Kine Bohrung S von Stipsdorf und O von Kalkberg ergab 
folgendes Profil: 

»lon* und Sand 
Anhydrit = 

wo 

~) 

OMNMNtnS on 

i] 1 i) ry i] t) i] 1] i] i] i] i B 

bo 

9.1? DO DO 1 BO. 
Nw) 

OMmwo 

Anhydrit 
Ons 

17,5 - Anhydrit und dann 

bis zu 120 m Tiefe Steinsalz, 

also eine sechsmalige Wechsellagerung von Anhydrit und 
Diluvium. 

In den Bohrungen NO von Stipsdorf am Kagelsberg sind 
im Anhydrit mehrfach » brauner, ziher ,Ton* mit Steinsalz- 
stiicken, ,schwarzer Ton“ und ,kohlige Bestandteile’ sowie 
, on mit erratischen Geschieben“ gefunden, also sicherer Ge- 
schiebemergel und eingeklemmtes Braunkohlenmaterial; auch 
hier hat zwischen dem eingeklemmten Diluvium und fone Salz 
nur noch 1,57 m fester Anhydrit gelegen; genauere Angaben 
sind nicht weiter in die Offentlichkeit gekommen, als daB das 
Steinsalz in 108 m Tiefe getroffen ist. Was der ,,braune 

HE bo.09 6 
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zihe Ton mit Steinsalzstiicken“ gewesen ist, ist ganz unsicher, 
(roter Ton des ZO?) 

Kine Bohrung SW von Stipsdorf ergab: 
88 m Lehm, Sand, Ton, Kies 
39 - Anhydrit 
2 - reten Ton 

26 - ,Salzton“* mit Sandschichten 
2,5 - Sand mit 20 proz. Sole 
105 - ,sandigen Tun“, sehr fest, dann ,blauen Ton‘, 

also 39 m auf Diluvium tiberschobenen Anhydrit. Ein anderes 
Bohrloch NW von Stipsdorf ergab 

42m grauen, stelnigen Ton, Sand, Kies, Gerdlle 
38 - Anhydrit 
4 - orauen Ton 
8 - Sand, Gips, Ton 
6 - Anhydrit 
D- ,salzton“ 

42 - Salz; 

also wiederum 12 m_ unzweifelhaft diluviale Schichten im 
Anhydrit. Uber die weiteren, vor wenigen Jahren bei Stips- 
dorf heruntergebrachten Bohrungen ist nichts weiter bekannt 
geworden, als da8 eine bei mehr als 800 m Tiefe im griinen 
Ton des Alttertiars steckengeblieben ist. 

Aus allen diesen Bohrungen bei Segeberg und Stipsdorf 
ergibt sich, da8 die dortigen Anhydritstécke ein kompliziertes 
Schuppensystem mit vielfach eingeklemmtem Diluvialmaterial 
bilden. 

Au8er diesen Beweisen fiir intensive St6rungen diluvialen 
Alters im Anhydrit legt aber noch ein weiterer, sehr schéner 
Beweis dafiir vor, namlich eine sehr interessante diluviale 
Reibungsbreccie aus permischem und diluvialem Materia] ge- 
‘mischt, hauptsachlich bestehend aus eckigen (aber auch ge- 
rundeten) Triimmern von Stinkkalk, Dolomit, Oolith, Rauhwacke, 
daneben und fest damit verkittet nordisches Material, Granit, 

Flint und, wie FORCHHAMMER schon beobachtete, auch tertiares 
Material mit Dentalien. Diese sehr interessanten Reibungs- 
breccien, die von FORCHHAMMER mit ,schwarzem, pordsem, 
lavaartigem Kalkstein“, von MEYN mit ,altem Mértel* (be- 
stehend aus grobem Sand, Steinen und Kalkstein bzw. Dolomit) 
verglichen werden, sind von den verschiedensten Beobachtern 
auf der Nord- und Ostseite des Segeberger Alberges beobachtet 
und auch noch yon mir selbst gefunden, allerdings jetzt nur 
noch in Form loser Bléicke im Gartenboden. Auch MryYN 
vergleicht einen Teil dieser Reibungsbreccien mit ihren gro8en 

10 
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Héhlungen mit ,groben Lavaschlacken“, und betont, daB sie 
zum Teil zusammen mit gelbem Kalksandstein vorkommen, also 
jenem Gestein, das ich direkt von den Uberschiebungsflachen 
unter dem anstehenden Anhydrit hervorgeholt habe, und es ist 
damit aus diesem eckigen Triimmergestein nun der direkte 

Fig. 5. 
Diluviale Reibungsbreccie aus eckigem (und z. T. auch gerundeten) Zech- 
steinmaterial (Rauhwacken, bituminidsen Kalk usw.) mit wenig nordischen 

Geschieben dazwischen. GroBe 1:1. 

Nachweis intensiver, in diluvialer Zeit erfolgter Bewegungen 
geliefert, die das permische Gestein zertrummert und mit dilu- 
vialem Material verknetet haben. Dieselben Breccien aus eckigem 
und abgerundetem permischen Gestein und Diluvialmaterial 
sind auch noch bei Stipsdorf gefunden. 

DaB die bei den Bohrungen in Segeberg innerhalb des 
Anhydrits gefundenen 41 m Diluvialmaterial nicht etwa, wie 
urspriinglich vermutet wurde, eine ganz steil einfallende Kluft 
(’bnlich wie im Nordwesten des jetzigen Steinbruchs) erfullt haben, 
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die von der Bohrung durchfahren wurde, sondern da8 sie ganz 
flach im Anhydrit liegen miissen, ergibt sich daraus, da8 nur 
4m fester Anhydrit zwischen diesen stark wasserfihrenden 
Diluvialmassen und dem Steinsalz lagen, was eine steilfallende 
Kluft vollig ausschlieBt, und da8 die beiden letzten Bohrungen 
im Segeberger Anhydrit, trotzdem sie eine ganze Anzahl 
Meter voneinander entfernt lagen, doch faBt dasselbe Profil 
mit fast denselben Tiefen der eingequetschten Diluvialmassen 
ergaben. 

Ob zwischen dem Anhydrit und dem Steinsalz noch Kali- 
salze liegen, wie s. Z. MEYN durch einen scharfsinnigen Indizien- 
beweis nachzuweisen sich bemiht hat, wird sich nur durch 
genaues Studium aller diesbeziglichen Akten der zustaindigen 
Berginspektion feststellen lassen. 

Fir die so zum mindesten sehr wahrscheinlich gemachten 
tektonischen Schuppenbildungen bei Segeberg kennen wir ja 
ein vollstandiges Analogon in der wundervollen dreifachen 
Schuppeniiberschiebung im Miocaén des Morsumkliffs auf Sylt, 
die auch erst in diluvialer Zeit erfolgt ist'), und in den 
Uberschiebungen der Kreide von Jasmund auf Rigen auf das 
altere Diluvium, und die dieses konkordant unterlagernde Kreide, 
die ebenfalls erst spat im Diluvium, zur letzten Interglazialzeit 
erfolet ist”). Da8 die merkwiirdigen Einklemmungen dilu- 
vialen Materials im Turon von Liineburg auch erst am Ende 
der letzten Interglazialzeit, nach intensiver Verwitterung 
dieses Diluviums, erfolgt sind, hat sich ja gleichfalls erweisen 
lassen®), 

Die zahlreichen sonstigen Arbeiten, die Beweise fir dilu- 
viale — z. T. interglaziale — tektonische Stérungen gebracht 
haben, habe ich erst kirzlich zusammengestellt*); hinweisen 

méchte ich hier nur noch auf die Ausfiihrungen von HaRBORT?) 
tiber das Aufsteigen der Salzhorste, worin das pfeilerartige 

1) C. Gacui: Die Lagerungsverhaltnisse des Miocins am Morsum- 
2 auf Sylt. Jahrb. d. Kgl. Geol. Preuf’. Landesanst. 1905, XXVIJ, 

. 246 ff. 
*) K. KertHack: Die Lagerungsverhaltnisse des Diluviums in 

der Steilkiiste von Jasmund auf Rigen. Jahrb. d. Kgl. PreuB. Geol. 
Landesanst. 1912, XXXIII, Teil 1, 8S. 114 ff. 

3) C. Gacui.: Neuere Beobachtungen iiber die diluvialen Storungen 
im Lineburger Turon und Nachtragliches zu den diluvialen Stérungen 
im Liineburger Turon Diese Zeitschr. 1905, S. 165 u. 270, Tafel 10. 

4) C. Gaeen: Ein diluviales Bruchsystem in Norddeutschland. 
Diese Zeitschr. 1911, Monatsber. 1, S. 4. 

5) Harzort: Zur Geologie der nordhannoverschen Salzhorste. 
Diese Zeitschr. 1910, Bd. 62, S. 326—336. 

10* 
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Aufragen der isolierten Anhydritstécke Norddeutschlands auf 
die plastischen Higenschaften der liegenden, durch Gebirgs- 
bewegungen stark gepreBten Salzmassen zuriickgefihrt wird 
(Aufpressungshorste), was die nachtragliche Heraushebung des 
Alberges nach den Uberschiebungen sehr gut verstandlich 
machen wirde. . 

Nicht unerwahnt lassen méchte ich die sehr auffallige 
Tatsache, daB von diesen Uberschiebungsflichen, auf denen 
das diluviale Material eingeklemmt ist, noch andere Spalten 
unter spitzen Winkeln ausstrahlen, die stellenweise die sehr 
schéne senkrechte Schichtung durchsetzen, ohne sie anscheinend 
im geringsten zu st6ren oder zu verschieben; der Mechanismus 
dieser Spaltenbildung und Uberschiebungen mu8 also ein sehr 
komplizierter gewesen sein, so daB man sich firs erste keine 
recht anschauliche Vorstellung davon machen kann. 

Ich méchte noch betonen, da8, wenn auch in den Bohr- 
aufschlissen im Anhydrit mehrfach sichere Grundmorane ge- 
troffen sein mu8, nach den ganzen Beschreibungen und Angaben 
dariiber, doch in den tiber Tage jetzt noch nachprifbaren und 
sichtbaren, im Anhydrit eingeklemmten Diluvialmassen Grund- 
morane sicher nicht vorhanden ist, sondern nur fette braun- 
liche und griinliche Tonmergel und feingeschichtete, gelb- 
braune Tonmergel, die mit Sandschichten bzw. Sandsteinschichten 
wechsellagern und deren Schichtung sich den stellenweise 
merkwirdig windschief gebogenen unteren Grenzflachen des 
hangenden Anhydrits auffallend anschmiegen, so daB eine seit- 
liche EHinpressung dieses Diluvialmaterials in Spalten des 
Anhydrits durch das Inlandeis ausgeschlossen erscheint. 

Auch méchte ich nochmals besonders hervorheben, dab 

die Stellen an denen jetzt das diluviale Material mitten im 
Anhydrit beobachtet wurde, mindestens 40—50O m von der 
ehemaligen AufSenseite des Anhydritstockes entfernt, also ziemlich 
in der Mittes des Berges liegen. 

Da8 auch stellenweise tertiares Material in diesen Hoeen 
eingeklemmt ist, sei noch besonders betont. 

Was die in den Bohrregistern mehrfach erwahnten, nue 
filligen, roten Tone puberritte so laBt sich jetzt mariehen 
nicht mehr einwandfrei commen, was das gewesen ist; rote 
Tone des Diluviums sind im Alecia in diesem Gebiet 
nicht bekannt, soweit es sich nicht um die fetten, diluvial 
umgelagerten, roten Untereocintone handelt; eventuell kdonnte 
es sich aber um rote permische Tone gehandelt haben, da auch 
sonst bei Segeberg alle die Gesteine beobachtet sind, die sich 
auch bei Lieth und Schobill finden (ZO.) 
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Literatur iber Segeberg 
(insbesondere tber die Bohrungen!). 

Fr. Senr: Geognostische Bemerkungen tber die Gegend, in welcher 
die Salzquellen Liineburg, Siilze und Oldesloe liegen. Schr. d. 
Geog. Soc. f. d. gesamte Mineralogie, Jena 1911, Bd. III. 

STEFFENS: Geognostisch-geologische Aufsitze als Vorbereitung zu eine 
inneren Naturgeschichte der Erde. 1810. 

Fr. HorrMann: Geognostische Beschreibung der Hervorragungen des 
Flézgebirges bei Lineburg und Segeberg. GiuBerts Anon. d. 
Physik 76, 1824. 

VouGrER: Uber die geognostischen Verhaltnisse von Helgoland, Line- 
burg und Segeberg. Braunschweig 1846. 

KABELL: Uber die geognostischen Verhialtnisse des _ stidwestlichen 
Holstein. Spezialber. tber die Verhandl. f. Min., Geogn. und 
Geogr. 24. Vers. Deutscher Naturforscher und Arzte, Kiel 1847. 

ForcHHAMMER: Die Bodenbildung der Herzogthiimer Schleswig-Holstein 
und Lauenburg. Festgabe f. d. Vers. Deutscher Land- und Forst- 
wirthe, Kiel 1847. 

Muyn: Geognostische Beobachtungen in den Herzogthiimern Schleswig 
und Holstein. Jahresber. der 11. Versammlung Deutscher Land- 
und Forstwirthe, Kiel 1848. 

— Briefl. Mitt. iber Abraumsalze in Stipsdorf. Diese Zeitschr. XXIII, 
1871, S. 653. 

Bou: Geognosie der deutschen Ostseelander zwischen Hider und Oder. 
Neubrandenburg 1846. 

Karsten: Uber die Verhaltnisse, in denen die Gipsmassen zu Lineburg, 
Segeberg und Libtheen zu Tage treten. Abhandl. Kgl. Akad. 
Wissensch. Berlin 1848, 8. 188, 189. 

GiRARD: Die Norddeutsche Ebene. Berlin 1855. 
Haas: Die geologische Bodenbeschaffenheit Schleswig-Holsteins. 1889. 
Fack: Das Vorkommen yon Salz in der Provinz Schleswig- Holstein. 

Schriften d. naturwiss. Vereins f. Schleswig-Holstein Bd. VI. 
SrrRuck: Ubersicht der geologischen Verhaltnisse Schleswig- Holsteins. 

Festgabe fir den XVII. Deutschen Geographentag, Libeck 1909. 

Zur Diskussion sprechen die Herren KEILHACK, HARBORT, 
HESS vON WICHDORF und der Vortragende. 

Herr H. HESS VON WICHDORFF vergleicht die Ver- 
haltnisse am Ahlberg bei Segeberg mit dem in Ahnlicher Weise 
mitten im Diluvium emporragenden Gips- und Salzstock von 
Sperenberg siidlich von Berlin. Umgeben von au8erordentlich 
michtigen diluvialen Ablagerungen, die bereits in der Nahe des 
Gipsstockes zusammen mit starken, von den in der Nachbarschaft 
anstehenden Tertiarschichten losgerissenen und im Diluvium ein- 
gebetteten Tertiar-Schollen eine Machtigkeit von 140—190 m 
erreichen, erhebt sich der Sperenberger Gipsstock bis dicht an 
die Oberflache, z. T. treten die Gipsfelsen in der Nahe des 
jetzigen Gipsbruches stellenweise ohne Diluvialdecke direkt 
zutage. Der Gipsstock von Sperenberg stellt eine gleichmaBige 
Hutbildung auf dem im Untergrund befindlichen, steil auf- 
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gepreBten Salzstocke dar. Die Machtigkeit dieses Gipshutes be- 
trigt bereits am Rande gegen 50m und steigt in der Mitte 
aiberall bis zu etwa100 m an. Der Salzspiegel liegt ganz gleich- 
maBig in der Hohe der anlagernden Buntsandsteinschichten 
(vgl. das untenstehende Profil.) Die zahlreichen fiskalischen 
Bohrungen, die teils im Bereich des Gipshutes, teils au8erhalb 
desselben niedergebracht worden sind, haben nun ergeben, daf 
weder am Salzstock noch an dem ihn bedeckenden Gipshut 
irgendwelche diluvialen Stérungen, Einpressungen oder Uber- 

SSS 
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Profil des Gipsstockes von Sperenberg bei Berlin. 
(Hutbildung auf dem Zechsteinsalzhorst). MaSstab 1: 25000. 

(In natirlichem Hoéhenverhaltnis.) 

schiebungen geschehen sind; vielmehr zeigen die bis tber 
1250 m tiefen Bohrungen die regelmifige steile Aufpressung 
des Salzgebirges. Wohl aber haben diese staatlichen Bohrungen 
eine Erscheinung aufgewiesen, die ganz analog den Beobach- 
tungen am Ahlberg bei Segeberg zu sein scheint, sich aber bei 
Sperenberg als rein sekundar herausgestellt hat, das Auftreten 
oft machtiger Diluvialschichten scheinbar mitten im Gipse. 
Es hat sich namlich bei dem Sperenberger Vorkommen fest- 
stellen lassen, daB hier ausgedehnte Schlottenbildungen im 
Gips vorhanden sind, die oftmals schief und gewunden, nach 
unten zu aber vielfach nahezu senkrecht verlaufen. Sie sind 
mit dem Diluvial- und Tertiarschollenmaterial der diluvialen 
Decke ausgefillt. Am Rande des Gipsstockes gehen die Schlotten 
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sogar bis auf den Salzspiegel herab, oben noch stark geneigt und 
gewunden, unten nahezu senkrecht; so hat z. B. Bohrloch III 
unter 63 m Diluvium von 63—79 m festen Gips, von 79 bis 
85 m kliftigen Gips und von 85—111,5 m Gips mit sand- 
erfillten Kliften unmittelbar auf dem darunter folgenden Stein- 
salz ergeben. Die Bohrung II, die von 30,4—115,8 m Gips auf- 
weist, hat dagegen zahlreiche gekriimmte Schlotten angeschnitten 
und sie z. B. bei 56 m, 84 m und 92 m mit Sand, Tonmergel 
und Kohlenletten erfiillt gefunden. In der Mitte des Gipsstockes 
scheinen die Schlotten nicht allzu tief in den Gips hinein- 
zuragen, wenigstens hat die auf der Sohle des groBen Gips- 
bruches angesetzte Bohrung [ nur von 0—28 m kliftigen Gips 
mit sanderfillten Kliften, von 28—88,8 m dagegen festen 
Gips iber dem Steinsalz angetroffen. 

Beziiglich der Entstehungszeit des Sperenberger Salzstockes 
und seines machtigen Gipshutes schlieSe ich mich durchaus 
der Meinung des Herrn E. HARBORT an. Hatte der Gips- 
stock in seiner heutigen Hohenlage bereits vor Beginn 
der Eiszeiten existiert, so wirde er von dem heranrickenden 
Inlandeis eine weitgehende Veranderung und teilweise Zer- 
stérung erlitten haben. Er zeigt aber in seiner 1°, km langen 
und 1 km breiten Ausdehnung einen geradezu modellartig 
gleichmafSigen Aufbau. 

Herr W. HUTH spricht sodann zur Kenntnis der 
Epidermis von Mariopterts muricata. (Mit 10 Text- 
figuren.) 

Als die erste Mitteilung fiber die Epidermis von Mario- 
pteris muricata fir die Pald&obotanische Zeitschrift’) gerade 
druckfertig war, erhielt ich von Herrn GOTHAN aus Paris die 
Nachricht, da8 ZEILLER bereits Alethopteris Grandini aus 
dem oberen Produktiven Carbon maceriert hatte. Da die Zeit- 
schrift in kirzester Zeit erscheinen sollte, so figte ich die mir 
gemachte Mitteilung eiligst noch im Petitdruck an die Arbeit 
an. Wie nun ZEILLER nach Empfang der oben erwahnten 
Arbeit in einem Briefe an GOTHAN mitteilt, hat er aber 
Alethopteris Grandini tatsachlich nicht maceriert, sondern 
die Oberflachenstruktur der Pflanze bot sich ihm durch einen 
Zufall fir mikroskopische Beobachtung dar. 

Er sagt dariiber in dem genannten Schreiben: ,... cette 
cuticule s’offrait toute préte pour l’examen microscopique sur 

‘) Paldobotanische Zeitschrift, Bd. I, 1912, Heft 1, S. 7 ff, Taf. I, Il. 
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Véchantillon lui-méme, et je n’ai eu aucune preparation a lui 
faire subir, aucun meérite par conséquent a l’étudier et a en 
donner la figure. L’observation de M. HuTH constitue donc 
une découverte vraiment nouvelle et d’un réel intérét en ce 
qu’elle montre la possibilité de trouver, parmi les Fougéres 
ou les Ptéridospermées houilléres, des échantillons se prétant 
a la préparation et a I’étude de la cuticule.“ An anderer 
Stelle in demselben Briefe sagt er: ,,c’est la premiere fois 

Fig, 1. 
Mariopteris muricata. Halde der Myslowitzgrube, Liegendes des Moritz- 

flézes; leg. H. P. 4. 89. 

qu’on arrive a obtenir une préparation de cuticule de Fougere 
(ou Ptéridophyllée) du terrain houiller par la méthode de 
ScuuLzE. Je lai essayé bien souvent et n’ai jamais rien 
obtenu...° 

Es ist demnach also tatsichlich das erste Mal, daf es 
gelungen ist, Farnepidermen') aus dem Produktiven Carbon 
zu praparieren und zu mikroskopieren, und nur darin liegt 
auch zunachst die Hauptbedeutung dieser kleinen Arbeit. 
Ob es gelingen wird, in mehreren oder gar in vielen Fallen 

') Bei Cycadophyten aus dem Carbon ist die Sache schon lange 
bekannt, siehe ZsiLLER: Bass. houill. et perm. de Blanzy et du Creusot, 
fase. I], 1906, texte, S. 194. 

Phot. Orro Rora. | 



die Epidermen so zu praparieren und mikroskopisch studieren 
zu kénnen, bleibt vorlaufig fraglich. Wenn es aber gelingen 
sollte, so ist nicht ausgeschlossen, da8 die Oberflachenstruktur 
vielleicht zur Klassifizierung der Farne des Carbons mitbenutzt 
werden kénnte, und dadurch ware moglichérweise ein Mittel 
vorhanden, die Klassifizierung im rezenten Sinne natiirlicher 
zu gestalten. Jedenfalls handelt es sich hier nur um aller- 
erste Versuche, und eine groBe Anzahl gut gelungener 

Phot. Orro Roru. 
Fig. 2. 

Mariopteris muricata. — Jingeres Exemplar. — Niederschlesien, Hangend- 
zug, Johann Baptistagrube b. Schlegel — + u. || bezeichnen die Stellen, 

an denen die beiden macerierten Stiicke abgeschlagen sind. 

Praparate dirfte erst mit einiger Sicherheit zeigen, ob die 
weiter unten angeknipften theoretisch- hypothetischen Aus- 
fihrungen aufrecht erhalten werden kénnen. 

Die Macerationen sind bisher bei drei verschiedenen 
Resten aus dem Produktiven Carbon gelungen. Es handelt sich 
um einen aus Oberschlesien stammenden Rest vom Marzopteris- 
Typus'), der als Art noch nicht genauer bestimmt werden 
konnte, und um zwei Sticke von Mariopteris muricata, von 
denen eins aus Oberschlesien (Fig. 1) und eins aus Nieder- 
schlesien (Fig. 2) ist. Bei dem Stiick Fig.1 gelang die 

') Dieser Rest ist abgebildet in Abbildungen und Beschreibungen 
fussiler Pflanzenreste, Lf. VIII, 1913, Nr. 151. 
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Maceration verhaltnismafig leicht, da hier ein Rest vorliegt, 
bei dem die koblige Haut des Farnes an allen Stellen ent- 
weder von selbst leicht abblatterte oder doch mit dem 
Messer leicht zusammenhiaingend abzuheben war. Bei 
dem Stiick Fig. 2 war ein derartiges Verfahren vollstandig 
ausgeschlossen, denn die kohlige Haut des Farns war — 
wie das in fast allen Fallen zu sein pflegt, wenn der Kohle- 
rest des Farns noch vorhanden und die Pflanze nicht itber- 
haupt nur als Abdruck erhalten ist — mit dem Tongestein 

Fig. 3. Phot. W. Hutn. 

Epidermis der in Fig. 1 abgebildeten Mariopteris muricata. Vergr. ca. 
55 fach. — Die Figur zeigt deutlich die Streckung der Epidermiszellen 

iiber einem sich dichotom yerzweigenden GefaBbindel. 

absolut fest verbunden, so daB eine Ablésung auf mecha- 
nischem Wege nichts als mikroskopisch kleine und etwas gréBere 
schwarze Kohlebréckchen ergab. 

Hier benutzte ich nun folgendes Verfahren: Ich schlug 
von den durch + und || bezeichneten Stellen durch einen 

kleinen MeiBel zwei Stickchen des Farns mit dem fest 
daran haftenden Gestein ab und brachte die Gesteinsstiickchen 
in das SCHULZEsche Macerationsgemisch. 

Auf die Methode von SCHULZE gehe ich hier nicht naher 
ein, da ich in meiner ersten Mitteilung') genaueres dariber 

1) Palaobot. Zeitschr. usw. 



mitgeteilt habe und auch an verschiedenen anderen Orten in 
der Literatur genaue Beschreibungen dariiber vorhanden sind‘). 
Ich erwahne nur, da8 in diesem Falle nach langerer Behand- 
lung — nach Braunfarbung des Kohlehautchens und Weg- 
waschung der dunkelfarbenden Substanz — sich die Ober- 
epidermis von den Gesteinsstickchen zusammen- 
hangend léste und auf den Objekttrager gebracht 
werden konnte. 

Bemerkenswert ist, daB es mir in keinem Falle ge- 
lungen ist, irgendeine Struktur der Unterepidermis 

Fig. 4. Phot. W. Huru. 

Kin Teil des in Fig. 3 dargestellten Epidermisstiickchens, ca. 80 fach 
vergroBert. 

zu erkennen. Diese scheint in den Fallen, welche mir vor- 
lagen, zerstért zu sein, oder ist auch wohl im Lebenszustande 
der Pflanze auSerordentlich diimn gewesen. Sehr feine diinne 
Hautchen, die ich einmal erhielt und betrachten konnte, lieBen 
keine Spur von irgendeiner Zellstruktur erkennen. Auch durch 
kein Farbemittel habe ich irgend etwas erreichen kénnen. 

Ich bin der Ansicht, da8 bei den von mir gemachten 
Praparaten tatsachlich die eigentlichen Epidermen — 

1) z.B. GimpeL: ,Beitrige zur Kenntnis der Texturverhiltnisse 
der Mineralkoblen* (Sitzgsber. d. Kg]. bayr. Akad. d. Wiss., Math.-phys. 
Cl. 1883, 3. Marz). 
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nicht aber nur bloBe Abdriicke der Zellen — vorliegen, 
bei denen allerdings wohl die innere, untere Begrenzungs- 
schicht der Zellen fehlt. Diese Epidermen sind als duBerst 
diinne, hellbraune Pflanzenhautchen zu erkennen. 

Die Praparate ohne Ausnahme sind AauB8erst durchsichtig. 
Die Expositionszeit fir die Mikrophotographie war daher nur 
eine sehr kurze und betrug fiir alle Falle etwa 10—12 Sekunden. 

Ich hatte in der ersten Besprechung dieser Epidermen 
versucht, einiges tiber ihre Anatomie zu sagen und mehrere 

Fig. 5. Phot. W. Hurn. 

Epidermis der in Fig. 2 abgebildeten Mariopteris muricata von der mit || 
bezeichneten Stelle. — Zeigt deutlich Neigung zur Langsstreckung der 

Epidermiszellen. Vergr. ca. 55fach. 

Moglichkeiten ihrer physiologischen Bedeutung angeknipft. 
Auch hier méchte ich einige Gedanken dariiber aussprechen, 
betone aber ausdricklich, daf’ bei dem bisher vor- 
handenen wenigen Material natirlich noch nichts mit 
Sicherheit festzustellen ist, sondern da8 es sich be- 
sonders in bezug auf die ,Frage der Spaltéffnungen™ 
um rein theoretische, vorlaufige Betrachtungen oder 
gar um Hypothesen handelt. 

Beziiglich der Form der Zellen zeigen die fossilen Epi- 
dermen nichts anderes als die Epidermiszellen unserer heutigen 
Farne. Die Zellen der einen Art sind langgestreckt und 



ziemlich schmal, wahrend die der anderen in ihren Flachen- 
durchmessern in verschiedenen Richtungen im allgemeinen 
gleich sind. Sehr schén ist bei beiden Arten die Streckung 
der Zellen tber den sich verzweigenden Gefa8bindeln und die 
abweichende Form der Zellen zwischen den GefaiS8bindeln 
(Fig. 3, 4, 6, 7). 

Obwohl es sich hier um die Priparate von zunichst 
nur zwei Pflanzen handelt, zeigt sich schon, da8 die Ober- 
flachenanatomie, sofern sie mit in Betracht gezogen wird, zu 
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Fig. 6. 
Epidermis der in Fig. 2 abgebildeten Mariopterzs muricata. — Kin Teil 
des in Fig. 2 durch + bezeichneten Stiickes. a, ), c und d Spalt- 
Offnungen. — Verer. ca. 55 fach. — Die Figur zeigt deutlich die Streckung 

der Zellen itber einem sich verzweigenden GefaBbindel. 

Phot. W. Hutu. 

anderen Resultaten fiihren kénnte als die gewdhnliche palao- 
botanische Bestimmung nur nach der dufSeren Form; denn die 
Epidermen der beiden Pflanzen, welche letzteren jeder Palado- 
botaniker beide als Mariopterts muricata bestimmen wiirde, 
zeigen wesentliche Verschiedenheiten. Die eine Art 
hat langgestreckte Zellen, wihrend bei der zweiten die Flachen- 
durchmesser der Zellen in verschiedenen Richtungen annahernd 
gleich sind. AuBSferdem hat die Pflanze Fig. 2 noch eine 
“Anzahl von kleinen runden Loéchern in der Epidermis, die 
ich als ,Spaltdffaungen“ oder besser gesagt als ,, Atemporen“ 
ansprechen méchte (genaueres dariiber siehe weiter unten). 
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Ich habe immer — und auch die anderen Autoren haben 
wohl sicher, wie ich aus den Abbildungen der Mariopteriden 
besonders auch bei ZEILLER entnehme — die Form Fig. 2 fir 
eine Jugendform oder doch zum mindesten fiir eine noch 
wenig gegliederte Wedelspitze, also eine noch nicht 
vollig ausgewachsene Bildung von Maropteris muri- 
cata angesehen, was 4uSerlich dadurch zu erkennen ist, daf 
die einzelnen Fiedern noch recht wenig differenziert sind. 

Man kénnte nun vielleicht annehmen, da8 mit dem Alter- 

werden der Pflanze eine Streckung der Epidermiszellen Hand 

Fig. 7. Phot. W. Hurn. 

Epidermis der in Fig. 2 abgebildeten Mariopteris muricata. — Kin anderer 
Teil des durch + bezeichneten Stickchens. a, 5 und c Spaltéffnungen; 

c ist dieselbe Spaltéffnung wie 4 in Fig. 6. 

in Hand gegangen sei, und daB sich diese langgestreckten Zellen 
der Pflanze (Fig. 1) also erst bei ausgewachsenen Exemplaren 
zeigen. 

Bei Fig. 1 handelt es sich, dem Au8eren nach geurteilt, 
um ein ausgewachsenes Exemplar. Auch ist bei den Epi- 
dermispriparaten der Pflanze Fig. 2 (Fig. 5—8) eine Neigung 
zur Langsstreckung wohl zu erkennen. Merkwiirdig ist nur, 
daB sich bei Fig. 1 die erwihnten ,Atemporen” bisher nicht 
nachweisen lieBen. DaB diese mit dem Altern der Pflanze 

véllig verschwinden kénnten, ist wohl ausgeschlossen. Es 
miu8ten zum mindesten erkennbare Erinnerungen daran zuriick- 
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bleiben. Nun betriagt aber die Anzahl der ,Atemporen® auf 
einem Blattstiickchen von 5 qmm 10, d.h., es finden sich im 
Durechschnitt 2 Poren pro qmm. Die Anzahl dieser ,,Spalt- 
dffnungen“ ist also sehr gering, denn nach HABERLANDT finden 
sich im Durchschnitt 100—300 Spaltéffnungen auf den qmm. 
Vielleicht ziehen sich die ,Spaltéffnungen* mit dem Alter der 
Pflanze durch die Langsstreckung der Zellen so weit aus- 
einander, sind also so zerstreut, da8 man auf einem so kleinen 
Praparat selten eine hat. Sollten sich die Zellen von Fig. 5—8 
mit dem Alterwerden tatsachlich so weit strecken, da8 sie die 

Phot. W. Hurn. 
Fig. 8. 

Spaltéffnung a in Fig. 7, ca. 300 fach vergrdBert. 

Form von Fig: 3 u. 4 annahmen, so ware diese Streckung tat- 
sachlich so betrichtlich, da8 die Poren sehr weit auseinander- 
liegen miB8ten. Jedenfalls miissen tiber diese wichtige Frage 
eingehendere Untersuchungen bei vielem Material Auskunit 

geben. LEinstweilen kann man dariiber noch gar kein Urteil 

abgeben. Es ist aber anderseits wohl méglich, da8 es sich 
hier um zwei verschiedene Pflanzen handelt. 

Ich hatte nun in der oben erwahnten kleinen Arbeit ver- 
sucht, einiges iiber die Physiologie dieser bereits erwahnten 
,Spaltéfinungen“ oder ,Atemporen® zu sagen. Auch hier 
méchte ich iiber diese interessante Frage einige Betrachtungen 

anknipfen. 



See | - 

Zunachst moéchte ich darauf hinweisen, daB diese ,,Spalt- 
éffnungen“ eine sehr groSe Ahnlichkeit’) mit den Atemporen 
der Marchantiaceen haben, besonders mit denen von Reboulia 
hemisphaerica, Lunularia vulgaris und einigen anderen. Der 
Unterschied ist nur der, daB sich bei den Marchantiaceen 
mehrere Kranze von ,SchlieBzellen“ finden, wohingegen hier 
nur ein Kranz’) solcher vorhanden ist. 

VoietT®) erklart den Ausdruck ,SchlieBzellen“ fir die 
Marchantiaceen mit folgenden Worten: ,,Unter ,,SchlieBzellen“ 
verstehe ich diejenigen Epidermiszellen, welche sich an der 
Bildung der Porenkuppel beteiligen und sich als solche immer 
durch geringere Gré8e und abweichende Form — in einigen 
Fallen auch durch charakteristische Wandverdickungen — 
auszeichnen. * 

Ob hier eine Porenkuppel vorhanden gewesen ist, 1labt 
sich natirlich nicht mehr feststellen. Da8 im Lebenszustande 
der Pflanze eine vorhanden gewesen sein kénnte, ist natiirlich 
nicht unwahrscheinlich. 

Auch die geringe Anzahl der Spaltéffnungen stimmt unge- 
fahr mit der der genannten Marchantiaceen itiberein. 

Es handelt sich allerdings hier um eine Oberepidermis, 
und auf dieser ist die Anzahl der ,Spaltéffnungen“ fir ge- 
wohnlich geringer. Bei diesen Carbonfarnen jedoch scheint 
die Unterseite der Fiedern wohl gar keine ,,Spaltéffnungen“ 
besessen zu haben, und auch 4uBerst diinn gewesen zu sein, 
denn ich kann mir sonst nicht erklaren, warum die Unter- 
epidermis so wenig erhalten ist und gar nichts erkennen 1aBt. 

Auch iiber die Art des Offnens und SchlieBens der Atem- 
poren wage. ich einige Annahmen zu machen. Vielleicht haben 
die SchlieBzellen durch Nachlassen des Turgor eine Streckung 
in radialer Richtung erfahren und so die kleine Offnung ver- 
kleinern oder vergré8ern kénnen, ahnlich etwa, wie die Iris 
des Auges die Pupille sep und verkleinert. Die Ver- 
engungsfahigkeit ist aber wahrscheinlich eine ziemlich geringe 
gewesen, und ein volliges SchlieBen dieser Poren ist wohl 
kaum anzunehmen. 

1) ZHILLER erwabhnt in dem oben genannten Briefe auch eine 
gewisse Ahnlichkeit mit Frenelopsis. (Obs. sur quelques cuticales fossiles, 
Ann. d. Se. nat., 6e sér. Bot. t. XIII (1882), p. 231, pl. XI, Fig. 2— 10.) 
Dieser Ansicht méchte ich mich nicht anschlieBen. 

2) Es ist zwar ein zweiter konzentrischer Kranz von Zellen stets 
deutlich sichtbar, aber diese Zellen sind weniger differenziert gegen- 
tiber den umliegenden Zellen, und man kann sie deswegen woh! kaum 
auch als ,SchlieBzellen* ansprechen. 

*) Bot. Zeitung, 37. Jahrg., Nr. 47, S. 145. 



Infolge der genannten Higenschaften hitten diese runden 
, spaltéffnungen* also in physiologischer Hinsicht eine 
gewisse Ahnlichkeit mit den allerdings spaltenfOormigen 
Spaltoffnungen der Schwimmpflanzen, die von HABERLANDT 
eingehender untersucht worden sind. HABERLANDT sagt dar- 
iber’): Der Bau ihrer SchlieBzellen weicht vom gewdhnlichen 
Typus sehr haufig in der Weise betrichtlich ab, da der 

Fig. 9 u. 10. Gez. W. Horu. 

Schematische Darstellung des ,SchlieBapparates der Spaltdffnungen“ 
von Mariopteris muricata in etwa 300 facher Vergréferung. — Fig. 9 
gedffnet, Fig. 10 halb geschlossen. ‘a Flachenansicht, 6 hypothe- 
tischer Querschnitt. — Ich méchte zu diesen Figuren bemerken, daB die 
Querschnitte rein hypothetisch sind. Die langgestrichelten schragen 
Linien in den Flaichenansichten a geben etwa die Richtung der in & 

dargestellten hypethetischen Schnitte an. 

Spaltenverschlu8 nicht durch Berthrung der vorgewdlbten 
Bauchwande zustande kommt, sondern aussehlieBlich auf der 
mehr oder minder vollstandigen Annaherung der stark ver- 
breiterten 4uBeren Cuticularleisten beruht.* 

Von SCHWENDENER?) wurde angegeben, da8 bei ver- 
schiedenen Wasserpflanzen (Alisma Plantago, Calla palustris, 
Salvinia natans) die Spaltéffnungen niemals geschlossen 
werden, ,weder beim Liegenlassen in Glycerin, Jodlésung, 
Sduren usw., noch unter dem KEinflu8 der Dunkelheit. Die 

1) Physiologische Pflanzenanatomie 1904, 8S. 412. 
2) SCHWENDENER: Uber Bau und Mechanik der Spaltéffnungen. 

Monatsber. d. Berliner Akad. 1881, S. 853. 
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SchlieBzellen bleiben vielmehr auch im spannungslosen Zu- 
stande gekriimmt, die Spalten gedffnet.“ 

Bei den Wasserpflanzen also und bei hygrophilen Phaneen: 
wie es ja auch die Marchantiaceen fast durchgangig sind, 
schlieBen sich die Spaltdffnungen oder Atemporen entweder 
niemals oder doch nur maBig, selten jedenfalls vollstandig. 

Es kénnte sich also demnach hier wohl um hygrophile 
Farne handeln, welche Annahme sich ja auch mit allen 
fibrigen Ansichten tiber das Klima des Produktiven Carbons 
durchaus vereinigen lieBe. Denn nach der allgemeinen Annahme 
ist das Klima der Carbonmoore staindig sehr feucht gewesen 
und, diesen feuchten Standorten angepaBt, brauchten die Spalt- 
éffnungen auch nicht zur Deckung grofSer Transpirationsverluste 
in der heutigen komplizierten Weise ausgebildet zu sein; um- 
gekehrt wiirde also diese Art der Ausbildung der Spaltéffnungen 
die weitverbreitete Annahme tiber das feuchte Klima des Pro- 
duktiven Carbons unterstiitzen. Ebenso wiirde sich dann auch 
die geringe Anzahl der Spaltdffnungen erklaren, oder die Tat- 
sache, da gar keine vorhanden sind. 

Die Epidermis ist auS8erdem fir Wasserdampf nicht 
undurchlassig. SADEBECK') sagt: ,AuBSer bei den Hymeno- 
phyllaceen, welche als hygrophile Farne keine Spaltéffnungen 
und Intercellularraume besitzen, fehlen solche auch bei anderen 
Farnen, deren Epidermis zu keiner vollstandigen Entwicklung 
gelangt ist, also bei den ebenfalls hygrophilen Farnen, welche. 
durch ihre Blatter den gré8ten Teil des Wasserbedarfs auf 
osmotischem Wege von der Umgebung beziehen, so z. B. 
Asplenum obtusifolium L.*).“ 

Tatsachlich ist wohl auch bei den hier untersuchten 
Mariopteris-Arten die Cuticula sehr diinn gewesen, so daB 
eine Aufnahme des die Oberflache benetzenden Wassers — 
durch die haufigen Niederschlage hervorgerufen — auf osmoti- 
schem Wege stattgefunden haben kann, so da8 also entweder 
nur cuticulare oder neben dieser doch nur ganz untergeordnet 
stomatare Transpiration stattgehabt hat. 

Vielleicht sind die beschriebenen , Atemporen® in Wirklich- 
keit ganz ahnlich gewesen wie die Atemporen der heutigen 
Marchantiaceen. Es wirde nur der eine Grund dagegen 
sprechen, da8, da die Farne in der Entwicklung tiber den 

1) In EneGuER-PRANTL I, 4, S. 66. 
*) Hinweisen méchte ich hier auch auf die sogenannten Wasser 

gruben bei Polypodium vulgare; s. Poronib: Flora des Rotliegenden von 
Thiringen 1893, S. 54ff., Fig. 1, bzw. sein Lehrbuch der Pflanzen- 
palaontologie. 
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Moosen stehen, diese Tatsache wohl kaum zu vermuten wire. 
Immerhin ist es ja méglich, da8 im Produktiven Carbon die 
Farne doch in anatomischer Beziehung auf einem Stadium 
niederer Entwicklung standen. 

Ich méchte noch bemerken, da8 von HABERLANDT der 

Kinwand gemacht worden ist, es kénnte sich hier ebensogut 
auch um die Ansatzstellen von Harchen handeln. Dieser 
Kinwurf mu8 aber zuriickgewiesen werden. Ich habe diese 
Tatsache in meiner ersten Besprechung gar nicht erwahnt, 
weil sie fiir einen Palaobotaniker nicht in Betracht kommen 
konnte. Denn iberall, wo sich im Carbon behaarte Farne 
finden, sind die Harchen deutlich als feine Kohleteilchen auf 
dem Rest des Farnes erhalten; ich erinnere z. B. an Neuropteris 
Scheuchzert. Man kénnte ja nun glauben, daB die Pflanze in 
der Jugend behaart gewesen wire, und da’ die Haare infolge 
der Cutinisation der Zellen an der Insertionsstelle spater abge- 
fallen waren. Aber auch dann miBte man auf den jugend- 
lichen Pflanzen die Harchen finden. Ich habe eine recht groBe 
Anzahl von Mariopteris muricata-Resten in der Hand gehabt, 
und habe nie, weder mit bloBem Auge noch mit der Lupe, noch 
mit dem Binokularmikroskop jemals Harchen entdeckt. Auch 
anatomisch wirde an einer solchen Stelle, an der ein Haar 
abgefallen ist, kaum eine derartige Konfiguration, wie sie hier 
vorhanden ist, méglich sein. Von all den Méglichkeiten, die 
wberhaupt fir die Erklarung dieser runden Offnungen in der 
Epidermis in Betracht kommen, ist zweifellos diejenige der 
»Atemporen“ am wahrscheinlichsten. Ich wiiBte jedenfalls keine 
andere Méglichkeit, die zur Erklarung in Betracht kame. 

Zum Schlu8 méchte ich nochmals betonen, da8 es 
sich bei den Ausfihrungen itiber die Physiologie dieser Epi- 
dermen und ihrer wahrscheinlichen ,Atemporen® nur um 
Gedanken iber diese Gebilde handelt, die vorlaufig in- 
folge des noch auBerst mangelhaften Materials und der grofen 
Schwierigkeit, sich diese Praparate tberhaupt herzustellen, 
noch unbewiesen sind. Jedenfalls méchte ich durch diese 
zweite kleine Besprechung nochmals darauf hinweisen, wie 
wichtig diese Errungenschaft fiir die Palaobotanik werden kann. 

Herr W. HUTH macht zum Schluf noch eine Mitteilung 
tuber eine neue Fundortsverwechselung. 

In der Sitzung der Deutschen Geologischen Gesellschaft 
vom 1. Mai 1912 hatte Herr ZopeL') von einer wichtigen 

1) Siehe auch Palaobotan. Zeitschrift, Bd. 1, Heft 1. 

ial 
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Fundortsverwechslung Mitteilung gemacht und in seinen Aus- 
fihrungen festgestellt, dab Marsilidium speciosum SCHENK aus 
dem Wealden identisch sei mit Sphenophyllum Thont MAHR aus 
dem Rotliegenden. Im Anschlu8 daran hatte Verf. in der 
Diskussion eine &hnliche Fundortsverwechselung erwahnt, die 
bei der Bearbeitung der Monographie wtber die Gattung 
Mariopteris') zutage getreten war. Es handelt sich um eine 
typische Mariopteris muricata, die von SCHENK in seiner 
Wealdenflora, 1871, S. 15, Tab. VIII, Fig. 1 als <Alethopteris 
Huttont SCHIMPER beschrieben und abgebildet worden war. 
Jetzt ist in der neuesten Literatur wieder eine ahnliche Ver- 
wechselung zu vermelden. Es handelt sich um ein von Herrn 
H. HamsHaw THomas?) als Cladophlebis lobifolia beschriebenes 
Stiick, das ohne Zweifel als eine typische Mariopteris muricata 
aus dem Produktiven Carbon zu erkennen ist. Es ist diese 
Verwechselung wohl so zu erklaren, da8 das Stiick durch irgend- 
einen Zufall aus dem im Siiden an den Distrikt von [sium 
angrenzenden Donetz-Carbon-Revier dorthin verschleppt und in 
eine Sammlung von Jurafossilien geraten ist, die Herrn THOMAS 
zur Bearbeitung tiberwiesen worden war. 

Zur Diskussion spricht Herr JENTZSCH, 

Wc Wie O. 

WAHNSCHAFIE. BARTLING. HENNIG. 

1) HutH: Die fossile Gattung Mariopleris in geologischer und 
botanischer Beziehung, Berl. 1912, 8. 49, Fig 13. — Abb. u. Beschr. 
foss. Pflanzenr., Lief. VIII, 1918, Nr. 148, S. 11, Fig. 5. 

*) THomas: The Jurassic Fl. of Kamenka. Mém. Com. Géol., nouy- 
er., livr. 71, Petersburg 1911. 
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Briefliche Mitteilungen. 

11. Uber den Bau alpiner Gebirge. 

Von Herrn R. LacHmMann. 

(Mit 12 Textfiguren.) 

Die Vorstellung von der Hinheitlichkeit in der Bildung 
von Gebirgen hat in den letzten Jahrzehnten durch die Fort- 
schritte in der Erkenntnis vom Bau der Alpen starke Ein- 

H = Helveticum. IL = Lepontinum. O = Ostalpinum. D = Dinaricum. 

Schema der Alpen nach der Deckenlehre in ihrer heutigen Form. 

bu8e erlitten. Nicht Faltenwellen sind es wie im Jura, in 
den Appalachen und im Ural, welche den Grundtypus des 
alpinen Gebirgsbaues darstellen, sondern diinne Bewegungs- 
lamellen, Decken genannt, welche durch Bewegung vornehm- 
lich in horizontaler Richtung tbereinandergeschichtet worden 
sind. Die von SCHARDT, LUGEON und TERMIER begrindete, 
von STEINMANN, SUESS und UHLIG tbernommene und aus- 
gebildete Deckenlehre will den Aufbau der Alpen in der 
Weise erklaren, da8 die vier heute im Alpenkérper vereinigten 
helvetischen, lepontinischen, ostalpinen und dinarischen Massen 
(Fig. 1) nach Siiden zu auseinanderzereihen sind und hier 
vor der Alpenfaltung nebeneinander als besondere Sedimen- 
tationsbezirke gelegen haben. 

Im einzelnen bestehen nun diese vier Zonen nicht aus 
einer einzigen liegenden Falte oder Uberschiebungsdecke, 
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sondern die helvetischen und lepontinischen Anteile der Alpen 
werden wieder in je bis zu acht Decken, die ostalpine Region 
in mindestens zwei Decken aufgelést, die ihre Lage zueinander 
durch Schub von Siiden nach Norden unabhangig von der ent- 
giltigen Zonengruppierung erhalten haben missen. Wie stark 
die Komplikation innerhalb der einzelnen Deckensysteme 
gedacht wird, zeigen die ARGANDschen Profile durch das 
lepontinische Gebiet im Wallis. 

Aber selbst mit dieser auBerordentlichen Massenkonzen- 
tration durch Siidschub kommt die Deckenlehre nicht aus. 
ARNOLD HEIM und KOBER haben in weitgehendem Mae von 
der Hilfstheorie der Deckeneinwickelung Gebrauch ge- 
macht. Bei dieser Vorstellung war noch nach der Uber- 
schiebung der vier Hauptzonen im Ké6rper der Alpen ein 
starker Sidschub am Werke, durch welchen beispielsweise der 
hangendste Teil des Lepontinums (Radstadter Tauerntrias) in 
den liegendsten Teil des Ostalpinums (Quarzite und Gneise) 
eingefaltet und in dieser Umhillung um mehr als 50 km nach 
Norden verfrachtet ist. 

Nehmen wir also die konsequenten Vertreter der Decken- 
lehre beim Worte, so miissen wir, um die Lage der Siidalpen 
vor der Faltung zu rekonstruieren, zunaichst die Decken- 
systeme aus ihrer gegenseitigen Verschlingung auseinander- 
wickeln, dann zweitens die vier Faciesbezirke durch Aus- 

glattung der Hauptwellen nebeneinandersetzen und endlich 
innerhalb jedes Deckensystems die Verfaltung der Unterzonen 
entwirren. 

Versuchen wir einmal, zahlenmafig den Betrag des Schubes 
aus Siiden abzuschatzen. Zwei Deckeneinwickelungen in jedem 
Profil bewirken eine Verkiirzung um 100 km, das Helveticum, 
als Deckfalte mit 30 km Ausschlag, bringt 60 km, das 
Lepontinum mit 80 km Uberdeckung 160 km und das Ost- 
alpinum 120 km, wenn wir diese héchste Bewegung als Uber- 

schiebung und nicht als Uberfaltung auffassen. Das macht 
zusammen, auch ohne die ganz hypothetische dinarische Uber- 
gleitung, 440 km. 

Innerhalb der helvetischen Zone mu8 mit mindestens 

vier Einzeldecken (240 km), bei der lepontinischen Zone mit 
ebensoviel Teildeckfalten und einer Verktirzung von 640 km 
gerechnet werden. Die nicht ausgewickelten Decken des Monte 
Rosa sind mit weiteren 100 km einzuschatzen, und auf Kosten 

der ostalpinen beiden Hauptdecken kommen weitere 240 km. 
Nimmt man endlich 100 km fir die ostalpinen Spaltdecken 
hinzu und setzt den gleichen Betrag fir die Breite vom 
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Wurzelpunkt des Helveticums bis zur Nordgrenze der Dinariden 
wieder ab, so ergibt sich eine Nordbewegung der Siidalpen 
um nicht weniger als 1660 km. 

Ein Verteidiger der Deckenlehre kinnte allerdings diesen 
Betrag reduzieren mit dem Hinweis auf die stattgehabten Aus- 
walzungen und Abgleitungen der Deckenstirnen. Diese werden 
aber mehr als ausgeglichen durch die vielen kleinen Gesteins- 
faltelungen und lokalen Schuppungen, besonders im krystallinen 
Gestein, welche auf den Ubersichtsprofilen nicht mehr dar- 
stellbar sind und im Sinne der Deckenlehre dem Ausma8 der 
gesamten Kontraktion wieder hinzuzufigen sind. 

Wir haben daher das unbestreitbare Recht, aus der 
Deckenlehre in ihrer heutigen Form die SchluSfolgerung zu 
ziehen, da8 die Dinariden vor der Alpenfaltung in der Gegend 
der heutigen Sahara gelegen haben. Auf Hunderte von Meilen 
Entfernung soll eine Gesteinshaut, deren Dicke bestenfalls 
einige Kilometer ausmacht, gegen Norden zum Alpenkorper 
jamellenartig zusammengeschoben sein. 

Es ist von berufenen Geophysikern oft genug aus- 
sesprochen worden, da derartige Annahmen mit den Gesetzen 
der Mechanik im Widerspruch stehen. Die Gesteine, welche 
die aufere Erdrinde zusammensetzen, haben eine so geringe 
Standfestigkeit, da8 bedeutende horizontale Bewegungen einer 
auBeren Erdhaut ohne Anteilnahme des Untergrundes aus- 
geschlossen sind. Mechanisch unméglich ist auch die Bildung 
von liegenden Falten von mehr als 100 km Amplitude bei 
einer Schicht von héchstens einigen Kilometern Dicke, die 
nach den Berechnungen von SMOLUCHOWSKI zu Faltenwellen 
von nur 10—20 km ausreichen. 

In zweiter Linie stehen die raumlichen Schwierigkeiten. 
In den Pyrenaen kénnte man, weil sie linear verlaufen, einen 
beliebig langen Erdhautstreifen zusammengeschoben denken. 
Anders in den typischen Deckengebirgen, den Alpen und 
Karpathen, welche zum Teil, bzw. ihrer ganzen Lange nach, 
als Bogen verlaufen. Fir die Westalpen z. B. steht, ihre 
einheitliche und zentrifugale Bildung vorausgesetzt, nur der 
eingeschlossene Teil der Poebene als Ursprungsland der Deck- 
massen zur Verfiigung. Der Kriimmungsradius des inneren 
Alpenbogens betragt hier nicht mehr als 50 km. Das theore- 
tische Maximum des AuB8enschubes, selbst bei unendlicher 
Dehnungsfahigkeit der Gesteine in der Horizontalen, liegt 
also in den Westalpen bei 50 km. Wenn man aber bei der 
Bildung von Deckengebirgen nur mit rein mechanischen Fak- 
toren der Beanspruchung rechnet, darf man fiir die westliche 
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Alpenhalfte tiberhaupt nur wenige Kilometer an zentrifugaler 
Gesamtbewegung voraussetzen. | 

Die Anhanger der Deckenlehre benétigen ferner einer 
vollkommenen Hinheitlichkeit im Aufbau des Gesamtkérpers 
der Alpen. 

Nicht nur die vier Hauptdeckensysteme, sondern auch 
ihre Unterteilungen sollen durch eine’ besondere Ausbildung 
des Materials, entsprechend einem gesonderten Ablagerungs- 
raum, kenntlich sein. Sodann ist die Kinheitlichkeit des 
Geschehens ein unbedingtes Erfordernis der Deckentheorie. 
Wie hatten sich die lepontinischen Decken von Savona bis 
zum Semmering in einheitlichem Zuge in der Zentralzone der 
Alpen nachweisen lassen kénnen, wenn diese Gebirgsmasse 
stiickweise und zu verschiedenen Zeiten aus dem fernen Siiden 
heraufgewandert ware? 

Und endlich mu8 eine vollkommene LEinheitlichkeit der 
Bewegungsrichtung in den Alpen vorgefunden werden. Aus 
der Verteilung der Massen und der Bewegungsflachen muf 
tiberall und gleichmaBig eine Bewegung aus Siiden erkennbar 
sein. Man ist gezwungen, alle entgegengesetzten Bewegungen 
als volumetrisch bedeutungslose Rickenfaltungen, die sym- 
metrische Facherstellung der Westalpen als ein durchaus 
sekundares Merkmal und jene merkwirdige Grenzflache zwischen 
Ost- und Westalpen, welche vom Rhatikon bis zum Ober- 
engadin mit Nordsidstreichen die halben Alpen durchzieht, 
als zufalligen Erosionsrand an einer fiir den Bau des ganzen 
Gebirges bedeutungslosen Flexur mit Absinken der Ostalpen 
zu erklaren. Alles das sind sehr unwahrscheinliche Deutungen, 
die nur zugunsten eines sonst unanfechtbaren Gesamtbildes 
zulassig sein wurden. 

Das Drama der Entstehung der Alpen mu8 also nach 
dem Willen der Deckenlehre die drei Aristotelischen Forde- 
rungen der Kinheit von Zeit, Ort und Handlung widerspruchslos 
erfillen. Da8 dem so ist, kann mit guten Griinden bezweifelt 
werden. 

Im vergangenen Sommer haben 20 Mitglieder der Geolo- 
gischen Vereinigung unter Leitung von Herrn STEINMANN 
die lepontinische Serie der Aufbruchszone von Graubinden, 
im unterengadiner ,Fenster’ und in den Tauern besucht. 
Wir haben uns daven tiberzeugen kénnen, da auSer TERMIERS 
schistes lustrés auch nicht ein einziger Horizont auf groBere 
Entfernung aushalt und als Traiger einer besonderen Teildecke 
nahmhaft gemacht werden kann. Statt wirklicher Decken 
sind eine ganze Anzahl von diinnen Bewegungslamellen vor- 
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handen, welche VON SEIDLITZ im Rhatikon in ihrer Gesamt- 
heit treffend als Riesenquetschzone bezeichnet, und die keines- 
wegs besonderen Ablagerungsraumen entstammen miissen. 

Seitdem ferner LFBLING die Gosaukreide auf einem Rif 
zwischen zwei ausgebildeten ostalpinen Decken nachgewiesen 

Alpennordrand 

Alpensiidrand 

Fig. 2. 

Langsbewegungen an der Grenze von Ost- und Westalpen (n. Spirz 
und DYHRENFURTH.) 

= Rhiaticon. 2—= Mittagspitz 3 = Widderstein. 4—=—Grinten. 4a = Hofats. 
= Wetterstein. 6 = Karwendelmulde. 7 = Sonnwendjoch. 8& = Parpan. 
== Plessur. 10 = Ducan. 11 = Engadiner Dolomiten. 12 =Piz-Lad. 13 = Jackel 

{Endkopf.) 74 = Suretta. 15 = Avers. 16 = Piz-Alo 17 = Indicarien. 

: 18 = Tribulaun. 
TS NOL yi 2 13 16 — Rhatische Bogen. 
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hat, und andrerseits HEIM die Stirnen des liegendsten helve- 
tischen Deckensystems zur mittleren Pliocdnzeit in Erosions- 
rinnen der obermiocanen Nagelfluh anbranden 1a8t, kann von 
einer Einheitlichkeit in der Bildungszeit der Alpendecken 
nicht mehr die Rede sein. 

Und drittens zur Einheitlichkeit der Bewegung. SPITZ 
und DYHRENFURTH haben neuerdings den Beweis erbracht, 
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da8 samtliche Sedimente der ostalpinen Zone in Graubinden 

yom Endkopf bis in die ersten Teilungen des Tessiner Massives 
hinein mit der Stirn gegen Westen zum Teil sogar in Parabel- 
form angeordnet sind. (,,Rhatische Bégen“.) Auf der bei- 
stehenden Skizze (s. Fig. 2) sind eine Reihe von gleichgerichteten 
Bewegungselementen auch in Tirol vermerkt. Das kann gar 
nicht anders gedeutet werden, als daB dieser ganze Girtel 
der Alpen von Langsbewegungen beherrscht wird, und daf 
die Auffassung der vielbesprochenen Grenzlinie als einfacher 
EKrosionsrand keine Berechtigung mehr besitzt. 

Man kann angesichts der geschilderten Widerspriiche zu- 
nachst einmal die Tatsachen in Zweifel ziehen, auf welche die 
ganze Deckenlehre sich aufbaut, und mit MyYLius die Be- 
hauptung aufstellen, da8 jeder Berg in den Alpen, ob gro8 oder 
klein, unweit des Bildungsortes seiner Sedimente gelegen ist. 

Ich fiirchte aber, daB das ein unmdgliches Unterfangen 
ist, und da8 MyYLius wie viele vor ihm itiber kurz oder lang 
das Vorhandensein von groSen Horizontalbewegungen inner- 
halb der Alpen zugeben muf. Man kann auf Grund doch 
immerhin beschrankter eigener Beobachtungen hochstens zur 
Revision mancher voreiliger Schlisse anregen. Trotzdem aber 
werden einige gesicherte Tatsachen bestehen bleiben, die auf 
Grund der heute itblichen Anschauung den Schub aus un- 
endlicher Siidferne notwendig machen. 

Es fragt sich aber zweitens, ob man nicht unter weit- 
gehender Anerkennung der Beobachtungen dieselben zu einer 
anders gearteten Auffassung gruppieren soll. 

Ich méchte fir meinen Teil den metamorphen und 
krystallinen Gesteinsmassen, welche fast ausschlieBlich die 
eigentlichen Zentralalpen zusammensetzen, eine entscheidende 
Rolle bei der Bildung der Alpen zumessen. 

Petrographische Beobachtungen, besonders von WEIN- 
SCHENK, BECKE und SANDER, haben tbereinstimmend ergeben, 
daB in diesen Teilen der Alpen die Deformationen und die 
krystalline Mobilitét des Gefiiges ganz tiberwiegend parallel 
verlaufen. SANDER meint, daB in gewissen Gebieten der 
westlichen Tauern die mit Rekrystallisation verbundene Durch- 
mischung der Gesteinsglieder bei der Gebirgsbildung eine 
derartige gewesen ist, daB8 vollstandig neue Gesteine ent- 
stehen, Tektonite, wie er sie nennt, deren Komponenten in 
einem und demselben Handstiicke urspringlich kilometerweit 
auseinander gelegenen Schichten entstammen kénnen. TERMIERS 
schistes lustrés sind wenigstens in den Ostalpen haufig der- 
derartige Mischgesteine. 
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Die Lehre von der Dynamometamorphose will die Kry- 
stallinitat als Folge der Gebirgsbildung deuten. Man kann 
das Verhaltnis auch umgekehrt auffassen und sich fragen, ob 
nicht der Zustand der Krystallinitat die au8erordentliche 
»Durchbewegtheit der Tektonite" — um einen SANDERschen 
Ausdruck zu gebrauchen — ermoglicht hat. 

Und da die STEINMANNsche Aufbruchszone in Grau- 
biinden, die Schieferhiille der Tauern und die Glanzschiefer- 
massen von Wallis nichts anderes sind als vergréBerte der- 
artige Tektonite, so kann man die angedeutete Auffassung 

Fig. 3. 
Ausbildung yon ,Ackerfurchen“ aus Ogiven des Obersulzbachgletschers 

(n. CRAMMER.) 

dahin erweitern, daS die Struktur der Zentralalpen bedingt 
wurde durch den besonderen physikalischen Zustand der, an 
ihrem Aufbau beteiligten Gesteinsmassen. 

Es 148t sich namlich die Behauptung begriinden, daB diese 
Struktur nur einen extremen Spezialfall darstellt der beson- 
deren Art von Raumerfiillung, die allen ,,krystallokinetisch” 
gewordenen, d. h. in Relativbewegung unter Loésungsumsatz 
begriffenen Mineralmassen eigen ist. 

Wenn. ein Gletscher mit erkennbarer Blaublatterstruktur 
Seinen Querschnitt seitlich einengen mu, so legen sich nach 
CRAMMER die Ogiven in so enge Schlingen, da8 die wirkliche 
seitliche Kompression in einem vollkommenen Mi8verhialtnis zu 
der erzielten scheinbaren linearen Verkirzung steht (s. Fig. 3). 

Einem zweiten Beispiel krystallokinetischer Raumerfillung 
begegnen wir in den Salzlagerstatten. Ein geschichteter Salz- 
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kérper,. welcher in einem Salzstock auftreibt, legt sich in 
vielen Fallen in groBartiger Weise in weitausholende Falten, 
deren Achsen in der Regel senkrecht im Raume stehen. Die 
Verfaltung kann in manchen norddeutschen Salzstécken so weit 
gehen, daS in gleichgeneigten Salzschichten sich 4lteres und 
jiingeres Salz in buntem Wechsel ablésen. Gewisse Strecken- 
profile auf Friedrichshall sind das iibertragene Abbild von 
SANDERschen Tektonitprofilen vom Tauernwestende. Eine noch 
iibersichtliche Anordnung auf ,Riedel“ hat STILLE mit Recht 
mit dem Simplonstadium der Schweizeralpen in Vergleich ge- 
bracht (Fig. 4 und 5). Ein Unterschied besteht lediglich in 
der raumlichen Achsenrichtung. Die Amplituden der Salzfalten 
scheinen tiber 1 km nicht hinauszugehen und stehen in dem 
gleichen relativen Verhaltnis zum Querschnitt der Ekzeme wie 
die Faltwellen des Simplon zum Alpenkérper. 

Es besteht heute wohl Einmitigkeit dariber, da® durch 
Uberfaltungen im Salz gewaltige raumliche Horizontal-Be- 
wegungen nur vorgetéuscht werden. Wenn in einem Salz- 
stock, der in horizontale Schichten eingebettet ist und einem 
mehr oder weniger horizontalen Boden auflagert, raumliche 
Konzentrationen im Verhaltnis von 1:7 und mehr vorkommen, 

so mu8 man schlieBen, da8 den krystallinen Salzmassen eine 
Art-der Bewegung eigen ist, welche man nicht mit den mecha- 
nischen Gesetzen der Faltung von Sandsteinen usw. vergleichen 
darf. Krystallokinetische Mineralmassen besitzen bei einer Ein- 
engung zwischen indifferenten K6rpern die Fahigkeit zu einer 
beliebig weitgehenden Durchmischung, sobald sie dem Zwange 
einer neuen Raumerfillung — gleichgiiltig, ob unter Dilatation 
oder Kompression — unterlegen sind. Der Grad der Durch- 
mischung hangt von der Beweglichkeit der beteiligten Gesteine 
relativ zueinander ab und lat keine Schliisse zu auf regionale 

Bewegungen des Gesamtsystems. 
Es ist ferner eine bemerkenswerte Tatsache, daB trotz der 

bis ins Mikroskopische gehenden Durchmischung der Salz- 
schichten eine chemische krystallokinetische Verschmelzung nicht 
oder nur in seltenen Fallen eingetreten, ist als ob es bei der 
Mobilisierung des Gefiiges bis zu einer Dissoziation der Molekile 
nicht gekommen ist. 

Andernfalls ware es unerklarlich, wieso sich nicht 
beispielsweise Sylvin und Kieserit bei einer Umkrystallisation 
in geringen Tiefen in Kainit umgewandelt haben. 

Eine KErérterung dieser Fragen kann aber erst auf 
Grund einer Erweiterung des RieCKEschen Prinzips  er- 
folgen. 
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In den Alpen liegen die Verhaltnisse weit komplizierter 
als im Zechsteinsalz, weil sich nicht einfach indifferente und 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Verfaltung von Rhat und Triasdolomit am Obernberger Tribuleum 
(n. FRECH.) 

krystallokinetische Massen geschlossen gegeniiberstehen. Kiner- 
seits hat die Belastungsmetamorphose jugendliche Sedimente 
ergriffen, wie die oligocinen Glarner Dachschiefer, anderer- 
seits sind die prakarbonischen Gneismassive der Westalpen 
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ebenso wie die ostalpinen Zentralgneise nur in ihren randlichen 
Partien der alpinen Massenbewegung unterlegen. 

SANDER hat uns im Krierkar mit einer derartigen be- 
ginnenden Teilung einer Zentralgneiszunge in die Schieferhillen- 
decke hinein bekannt gemacht. Die Kalk-Gneiskeile des 
Berner Oberlandes sind wegen ihrer hochkrystallinen Tracht keine 
rein mechanischen Kontakte noch auch Intrusiverscheinungen, 
weil die Bewegungen weit ins Sedimentire tibergreifen, sondern 

Fig. 8. 
Zungenbildung yon Triasdolomit in Glimmerschiefer. Westabhang der 

Weiiwand (a. Freya.) 

krystallokinetische Diffusivzonen. Dasselbe gilt fir den Simplon. 
Die gleiche Erscheinung tritt auch an der Grenze zweier ver- 

* 

schiedengradig metamorpher Sedimentgesteine auf. Im Tri- 
bulaungebiet zeigt sich rhatischer Glimmerkalk in zickzack- 
formiger Verfaltung mit zuckerkérnigem Dolomit (Fig. 7). 
Dieser unterlagert die Diffusionszone ungestért, weshalb ein 
regionaler Faltungsdruck als Ursache ausgeschlossen ist. Man 
konnte an primare Wechsellagerung denken, aber die gleiche 
Erscheinung wiederholt sich in der Nachbarschaft an der Grenze 
zwischen Dolomit und Glimmerschiefer (Fig. 8). 

Uber das Verhaltnis der Metamorphose zur Krystallokinese 
ist noch folgendes zu sagen. Die Belastungsmetamorphose be- 
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ginnt fir verschiedene Sedimentkomplexe in verschiedener Tiefe. 
Die Krystallokinese kann erst in einer Zone einsetzen, in der’ 
die metamorphen Gesteinsmassen tiberwiegen. In tieferen Re- 
gionen werden also nicht oder ungeniigend metamorphe Gesteins- 
massen anzutreffen sein, welche durch den krystallokinetischen 
Strom passiv verflé8t werden, wie die von STARKab gebildeten 
Fetzen von Dolomit in den Kalken, Quarziten und Schiefern 
der Radstidter Serie im Sonnenblickgebiet (Fig. 9). Mylonite 
treten hauptsachlich an der Untergrenze der indifferenten Zone 
auf. Wo in einer krystallin durchbewegten Grundmasse eckige 
Bruchstiicke bewegungsloser Schichten eingeordnet sind, ent- 
stehen breccienahnliche und als solche gedeutete Gebilde. Sie 
sind im Prinzip dasselbe wie die im Zechsteinsalz aufgelosten 

Fig. 9. 

Dolomit in der metamorphen Radstiadter Seril (n. Stark.) 

Muschelkalkfragmente, die Herr HARBORT in der vorigen 
Sitzung der Gesellschaft vorgelegt hat. 

Kataklase und Diaphthoritisierung, auch wohl tektonisch- 
plastische Deformationen zeigen sich in krystallinen und meta- 
morphen Massen, welche aus dem Bereich der Krystallokinese 
in denjenigen der rein mechanischen Beanspruchung hinauf- 
getreten sind. 

Die Ausarbeitung der Flachen geringsten Widerstandes 
durch Phyllitisierung ist ein mechanischer ProzeB8, welcher in 
den Gang der chemisch-physikalischen Krystalloblastese helfend 
elingreift. Beides wirkt zusammen, um unter Umfaltung und 
Mischung aus metamorphen Sedimenten eigentliche krystalline 
Schiefer zu machen. 

Durch die krystallokinetische Unterstr6mung wird die. 
indifferente Decke teils aufgenommen, teils ausgeschieden. Auf 
dem SANDERschen Profil am Torjoch (Geolog. Fuhrer 1912, 8. 41 
Fig. 2—3) bereitet sich eine Trennung der Tarntaler Triashille — 
vor in einen resorbierten, steil und isoklinal eingefalteten Anteil 
und eine ausgeschiedene, gegen Norden zu flach abtreibende 
Teilscholle. Abgedriftete Sedimente zeigen sich mit Vorliebe 
an der Grenze zweier krystalliner Bildungen. Das Vorhandensein 
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adaptiver Strukturen in den Sedimenten ist das Hauptkriterium 
fir ein krystallokinetisches Arrangement. 

Die krystalline Strémung wird angeregt durch Stérungen 
des isostatischen Gleichgewichts im Untergrund. Die Strémungs- 
richtung ergibt sich aus der relativen Héhenlage der Nachbar- 
schaft des Stérungsstreifens; dadurch bildet sich Riickland 
und Vorland. Uber dem strémenden Untergrund mu8 sich 
infolge der Verzahnung der indifferenten und der beweglichen 
Zone die sedimentare Hiille in Falten legen. Die Narbenflache 
zwischen Rickland und der abtreibenden Faltenmasse wird 
durch Sedimentation oder durch Aufdringen von Eruptiven, 
haufig durch beides maskiert. 

Bei den meisten Gebirgen hat sich die Strémung inner- 
halb des krystallinen Sockels abgespielt und ist hier nur selten 
als Deckenbau nachweisbar (F. E. Suess’ moravische Fenster). 
Die Besonderheit der alpinen Gebirge besteht in 
dem Hinaufgreifen der krystallokinetisch labilen 
Zone in den Bereich des erkennbar Sedimentéren. 

Die Entstehung der Schweizer Alpen unter den ange- 
deuteten Gesichtspunkten ist in beistehenden schematischen 
Zeichnungen wiedergegeben (Fig. 10—12). 

In den Westalpen ist trotz sehr weit hinaufreichender 
Metamorphose die Reichweite der krystallokinetischen Be- 
wegungen eine kleinere als in der Schweiz. Vielleicht hat ein 
geringerer Hohenunterschied zwischen Riick- und Vorland die 
volle Entfaltung der dynamischen Higenschaften der krystallinen 
Bewegung verhindert. In den Ostalpen hat das Auftreten der 
Zentralgneismassive unweit der Dinaridengrenze auf die Aus- 
breitung der krystallinen Unterstrémung einen beschrankenden 
und richtenden Einflu8 ausgeiibt. 

Dieser Vorschlag zu einer Modifikation der Deckenlehre 
scheint geeignet, die hauptsachlichsten Bedenken zu beseitigen, 
welche vorher aufgezahlt wurden. Die Dinariden legen auch 
heute noch an Ort und Stelle. Die Widerspriiche mit den 
mechanischen Gesetzen der Elastizitatslehre erklaren sich durch 
die besondere Art der Raumerfillung krystallinisch bewegter 
Massen. Eine LEinheitlichkeit bei der Entstehung der Alpen 
kann nicht mehr erwartet werden. 

Die krystallokinetische Bewegung, in der Hauptsache eine 
Folge der Tiefenversenkung, muBte naturgema8 im Bereiche der 
Alpen zu verschiedenen Zeiten einsetzen, und jede Teilstrémung 
konnte in mehrere Faciesbezirke tbergreifen. Auch Lings- 
bewegungen sind als Ausgleich zwischen ungleich gesenkten 
Querstreifen erklarlich; und was insbesondere das Verh4ltnis 
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der beiden Halften anlangt, so steht nichts im Wege, die Ost- 
alpen von den Westalpen unterstrémt zu denken. Die ja 
haufig ergebnislose Suche nach den Wurzeln beruht auf einer 
falschen Fragestellung. Die gesamten Zentralalpen sind gleich- 
zeitig Wurzel- und Deckenland. 

Die in diesen Ausfiihrungen enthaltene allgemeine Theorie 
der Gebirgsbildung erfillt in Anlehnung an AMPFERER die 
Hauptforderung der Geophysik, von der Kontraktionstheorie ea 
als einer fir die Faltengebirgsbildung unzulanglichen Begrindung ae 
abzusehen. Indem sie den Sitz der Faltungskraft aus dem . 

hypothetischen feurig-flissigen Untergrund von AMPFERER 
hinaufverlegt in eine Zone von bis etwa 10 km unter der 

/ 

Dinariden | 

Ve 
\ , 

Bereich der isostatischen Storung (Massendefizit) 
qm = Metamorphe Sedimente 

Fig. 10. 

Das Vorland reicht bis zu den Massiven (Mercantour bis Aarmassiv). 
Das Riickland bilden die Sumssschen Dinariden. Die Belastungsmeta- 
morphose breitet sich unregelmaBig in den alpinen Sedimenten aus. Die 
Stérungen im Gleichgewicht des Untergrundes, welche bereits die 
machtigen Sedimentationsreihen im Mesozoicum erméglichten, decken sich 
mit der heutigen Verteilung des Massendefizits, welche die Dinariden 
verschont und (nach NimsTHAMMER) auf der Innenseite der Massive 

kulminiert. 

Erdoberflache, in welcher die Belastungsmetamorphose die Ent- 
stehung krystallokinetischer Strémung erméglicht, wird sie der 
Tatsache gerecht, da8, soweit wir wissen, eine nur wenige Meilen 
dicke Erdhaut an dem Spiel der Faltung beteiligt ist. 

Von der Faltungserscheinung sind die Stérungen im Gleich- 
gewicht des Untergrundes zu trennen, welche, wie vermutet 
wird, den ersten Anla8 zu Vertikalbewegungen gegeben haben. 
Nach Pendelbeobachtungen sind diese Stérungen heute noch 
als Massendefizit unter den Zentralalpen (nicht unter den Gesamt- 
alpen) nachweisbar und klingen erst in iber 100 km Tiefe aus. 

Zur physikalischen Begrindung der Annahme einer iso- 
statischen Untergrundstérung als Erreger der Gebirgsbildung 
stellt mir Herr Professor VON DEM BORNE die folgenden Zeilen 
zur Verfigung: 
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Wirkungsbereich der Kristallokinese 

Fig. 11. 
Sobald die metamorphen Sedimente auf ihrer krystallinen Unterlage 
zwischen den Widerlagern abwirtsgleiten, setzt die krystallokinetische 
Diffusivstromung ein. Sie ergreift auch nichtmetamorphe Teile der 
Sedimente, wie andrerseits krystalline und metamorphe Massen in den 
Bereich der indifferenten Hangendzone hinibertreten. Das Unter- 
stroémungsgefalle auf der Oberflache der krystallokinetischen Zone 
bildet sich in der Richtung auf die tiefergelegenen Massive aus. In 
gleicher Richtung sind die sich ttberschiebenden Deckschollen in Ab- 
wanderung begriffen. Da die Krystallokinese eine Senkung des Unter- 
grundes voraussetzt, haufen sich gleichzeitig die Flyschsedimente auf 
und erméglichen das HinbeZiehen immer jiingerer Sedimentkomplexe 
in den Bereich der Krystallokinese. Die Strémungslinien sind groSen- 

teils Motiven der ArGANDschen Profile entnommen. 
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Fig. 12. 
Die Diffusiverscheinungen zwischen ehemaligen Sedimenten und krystal- 
linen Schiefern haben den Grad der Verfaltung am Simplon erreicht. 
Beim Zusammentreten zweier Gegenstrémungen ist eine Gneisscholle 

vollstindig wurzellos geworden (? Dent Blanche-Decke). Die Sediment- 

hillen haben als lepontinische Decken die Massivscholle tiberschritten 

(Trennung in resorbierte und gestrandete Hiillen). Die helvetischen 

Decken sind noch derart mit dem Massiyboden verschweift, daf$ man 

die Beteiligung der tieferen helvetischen Massen an der Krystallokinese 

wahrend der Uberwanderung voraussetzen mu8. Bei der Rickhebung 

der Zentralalpen sind die voralpinen Decken z. T. mechanisch ab- 

geglitten (Reyer, ScHARDT und PENCK). 
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Der Zustand absoluter Isostasie ist fiir die Erdfeste er- 

reicht, wenn tberall: 

1. die Dichte nach dem Erdinneren hin zunimmt, und 

2. die Flachen gleicher Dichte (,isostere Flachen“) mit 
den Flachen gleichen Schwerepotentials (,,Niveau- 
flachen“) zusammenfallen. 

Abweichungen von diesem Zustande, sei es in Gestalt der 
Anordnung dichterer Massen unter minder dichten, sei es durch 

das Vorhandensein von Massen verschiedener Dichte in gleichem 
Niveau, miissen das Bestreben haben, durch Ausgleichsbewegungen 
zu verschwinden und kénnen so die motorische Ursache tek- 
tonischer Vorgiange werden. Wollen wir solche Vorgange 
rekonstruieren, so werden wir vor allem darauf achten miissen, 
daf dieser Ausgleichstendenz in jedem Stadium Rechnung ge- 
tragen wird. 

Die groBe Mannigfaltigkeit, die in der geometrischen An- 
ordnung isostatischer Anomalien nicht nur denkbar, sondern 
auch bereits vielfach nachgewiesen ist, macht es mir wahr- 
scheinlich, da8 wir durch sie die unendliche Mannigfaltigkeit 
der tektonischen Wirklichkeit sehr viel besser werden erklaren 
kénnen, wie durch die uniforme Schrumpfungshypothese. Auch 
den zahlreichen Bedenken physikalischer Art, die gegen diese 
Hypothese vorliegen, tragen wir durch die Annahme der ,, Aus- 
gleichshypothese“ in erwiinschter Weise Rechnung. 

In der Diskussion fiihrte der Vortragende folgendes aus. 
Nach dem gegenwartigen Stand unserer petrographischen Kennt- 
nisse kann ein allgemeines mechanisches Plastischwerden der 
alpinen Gesteine nicht angenommen werden, weil nicht ein 
einziger Fall derart bekannt geworden ist, da ein Gestein 
in eindeutiger Weise in seinen samtlichen Gefiigeelementen 
tektonoplastisch umgeformt wurde. (Vgl. SANDER: Uber Zu- 
sammenhange zwischen Teilbewegung und Gefiige in Gesteinen. 
TSCHERMACKs Mineralogische und petrographische Mitteilungen 
XXX, H. 3 u. 4, 1911, S. 281—314.) 

Die HetMsche Plastizitaitstheorie bedarf also der Hin- 
schrankung, da8 keine plastische, sondern nur eine bruchlose 
_Gesteinsumformung vorkommt. 

Die tatsachlichen Beobachtungen von plastisch-homogenen 
deformierten Mineralkérnern (MILCH) méchte ich in dem Sinne 
als Webefehler im krystallokinetischen Gefiige deuten, 
da8 entweder in einer in Lésungsformung begriffenen Gesamt- 
masse ein Gefiigeelement wegen seiner Unléslichkeit zu mecha- 
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nischer Deformation gezwungen wurde, oder etwa beim Aus- 
treten einer Substanz aus der krystallokinetischen in die indiffe- 
rente Zone bei Fortdauer der Bewegung die mechanische 
Umformung, welche an sich einen grdSeren Energieaufwand 
erfordert, erzwungen wurde. (Niheres. in ,Beitrigen zur 
Plastizitaitsfrage’, Zentralbl. f. Min. usw. 1912, S. 745 ff.) 

12. Beitrige zur Geologie des _ westlichen 

Kwenlun und Westtibets, nach ZUGMAYERS 

Beobachtungen. 

Von Herrn Kurt Lervcus. 

(Mit 1 Textfigur.) 

Minchen, den 12. Januar 1913. 

Herr ERICH ZUGMAYER in Minchen iibergab mir die 
auf seiner hauptsachlich zu zoologischen Zwecken 1906 unter- 
nommenen Reise gemachten geologischen Aufzeichnungen mit 
den von ihm gesammelten Handsticken zur Bearbeitung, wofir 
ich ihm meinen herzlichen Dank ausspreche. 

In Anbetracht des Umstandes, da8 unsere Kenntnisse 
vom geologischen Bau des von ZUGMAYER durchreisten Ge- 
bietes noch sehr gering sind, halte ich mich fir berechtigt, 
die Ergebnisse der Untersuchung mitzuteilen, obgleich das 
vorliegende Material nicht sehr gro ist und sich wberdies 
auf eine lange Strecke verteilt. 

Uber den Reiseweg hat ZUGMAYER einen Bericht mit 
topographischer Karte!) verdffentlicht, welcher meinen Aus- 
fihrungen zur Grundlage dient, auf welchen ich hiermit ver- 
weise. Zur Orientierung ist auch Blatt 62 in STIELERs Hand- 

atlas, Ausgabe 1912, niitzlich. 
Vom Siidrand des Tarimbeckens siidést]. Khotan querte 

ZUGMAYER den westlichen Kwenlun zwischen dem 80. und 
82. Grad 6. Gr. im Gebiete des Oberlaufes des Kerija-darja, 
reiste dann im allgemeinen in SW-Richtung durch Westtibet 
bis zu dem Gstlichsten der Panggongseen und zog schlieBlich 

1) PETERMANNS Geogr. Mitt. 1909, 145—151, T. 17. 
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durch einen Teil der Karakorumhauptketten noérdlich dieser 
Seenreihe in W-Richtung nach Ladakh. 

In orographischer und geologischer Hinsicht gliedert sich 
der Weg ZUGMAYERs in 3 Teile. Es sind: 1. der westliche 
Kwenlun vom Siidrand des Tarimbeckens bis zu dem Pa8 
nérdl. Baba Hatun oder Arasch, etwa in 351/, Grad nérdl. Br. 
(auf ZUGMAYERs Karte bis zu dem Pa8 siidlich Lager 9); 2. das 
hochliegende Bergland zwischen dem eigentlichen Kwenlun 
im Norden und den Hauptketten des Karakorum im Siiden 
(bei ZUGMAYER vom Pa® siidlich Lager 9 bis Lager 44); 3. das 
Gebiet der Karakorumhauptketten nérdlich der Panggongseen 
(Lager 44 bis Lager 50). 

1. Westlicher Kwenlun. Von Sampula dstlich Khotan 
querte ZUGMAYER die Auslaufer des Tekeligtagh, einer Vor- 
kette des Kwenlun. Sie bestehen aus rotem blattrigem bis 
diimngeschichtetem Sandstein. Die Schichten stehen sehr steil, 
z. T. senkrecht, und ihre verschiedene Widerstandsfahigkeit 
bringt es mit sich, da8 einzelne hartere Banke wie Mauerreste 
aus dem Sande aufragen. Ein Bach bei Utrakija fihrt unter 
seinen Gerdllen auch solche von Gneiss, Glimmerschiefer und 
rotem, z. T. porphyrischem Granitit. Diese Gerdlle stammen 
aus dem eigentlichen Tekeligtagh. 

Vom weiteren Weg bis Polu, der in zum Gebirgsrand 
schiefer Richtung verlauft, werden nur junge Ablagerungen 
erwahnt. Es sind grobe Konglomerate, dariiber, 8—20 m 
michtig, eine homogene Lehmschicht (= L68?), und zu oberst, 
O—30 m miachtig, verfestigter Sand mit kleinen Gerdllen. 

Was nun das Alter dieser Schichten betrifft, so sind 

zweifellos die dislozierten roten Sandsteine eine Abteilung der 
Hanhaischichten, unter welchem Namen die machtigen kon- 

tinentalen Bildungen Zentralasiens der Tertiadrzeit und, bei 
Mangel geniigender Unterscheidungsmerkmale und dadurch be- 
wirkter Unmdglichkeit einer Trennung, auch noch posttertiaren 
Alters, zusammengefaBt werden. Dagegen dirften die anderen 
Ablagerungen die jiingsten dieses Gebietes sein, wobei unent- 
schieden- bleiben mu8, ob die groben Konglomerate noch in 
das Jungtertiér oder schon ins Posttertiar zu stellen sind. 
Die Lehmschicht ist méglicherweise L68 und damit postdiluvialer 
Entstehung, und die verfestigten Sande mit ihren Gerdllen konnen 
als die feineren Detritusmassen der Fliisse, in einiger Entfernung 
vom Nahrgebiet abgelagert, aufgefaBt werden. 

Der Weg geht bis Polu durch die Vorberge des Kwenlun, 
das Hochgebirge wird erst bei Polu erreicht, und hier Andert 
sich die Physiognomie sehr. 
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Von Polu (2560 m), nahe der Miindung eines linken Zu- 
flusses in den Kerija-darja, aufwarts durch dieses linke Seiten- 
tal sind Talboden und Hange zunachst ganz mit Flu8schottern 
ausgekleidet. rst hoéher oben kommt Alteres Gestein zutage 
und zwar Hornblendegranit. In 4000 m Hoéhe etwa tritt 
brockliger griinlicher und roétlicher Tonschiefer auf, und die 
PaBhéhe (5180 m, Su-baschi oder Kisil-dawan) bildet blattriger 
braunvioletter Glimmerschiefer. AuSerdem kommen unter den 
Bachgeréllen vor blaulicher und roter Granitit, Hornblende- 
granit, Syenit und Quarze. Das Tal ist sehr hdhlenreich, und 
die Héhlen werden von Goldgrabern beniitzt, welche aus den 
Flu8schottern Gold auswaschen. 

Nach dem Auftreten von Granit unter den Bachgerdéllen 
mu8 angenommen werden, da$ im Gebiete dieses Tales Granit 
zutage kommt, fiir dessen Vorhandensein ja auch die Glimmer- 
schiefer der PaShohe sprechen. 

Vom Pa’ geht der Weg nach Siiden zu einer Ebene herab, 
in der einige Seen liegen (4650 m). Der Abstieg fiihrt itiber 
Gehangeschutt, festes Gestein ist nicht sichtbar. Die Ebene 
ist im N, W und S mit machtigen Schuttmassen erfillt, in 
welche sich die von den 6000 m hohen Ketten herabflieBenden 
Bache tief eingerissen haben. 

Uber die Ebene und ihre Seen hat ZUGMAYER in seinem 
Bericht nahere Angaben gebracht; ich erwahne daraus die Fest- 
stellung, daB der Teil der Ebene, in welchem der Sagiskul 
liegt, eingebrochen ist, was an der verschiedenen Hoéhenlage 
einer horizontalen Schicht von torfartigen Pflanzenresten zu 
sehen ist. 

Ferner zeigt sich, da® die ganze Ebene, ein einem Flu8- 
tal eingeschaltetes Becken, friiher von einem See erfillt war, 
der einen Abflu8 nach O, zu einem Zuflu8 des Kerija-darja, 
hatte. Durch das Einsinken des westlichen Teiles des See- 
bodens (Gebiet des Sagiiskul) sowie durch miachtige Stréme 
von basaltischer Lava, welche siidlich der Ebene und in ihrem 
mittleren Teile aufstieg und Teile der Ebene bedeckte, wurde 
der einheitliche See zerstiickelt und z. T. ausgefiillt. Solche 
Laven liegen siidlich Sagiiskul, ferner zwischen ihm und dem 
Atschikkul, endlich dstlich und siidéstlich Atschikkul. Sie 
bilden eine Barre zwischen diesem un! dem Ullugkul, der 
150 m héher liegt als Atschikkul und einen periodischen 
Abflu8 zum Kerija-darja hat. Auch die beiden anderen Seen 
haben verschiedenes Niveau, und zwar liegt Atschik 100 m 
héher als Sagiis. Es ist demnach hier, wie ZUGMAYER bemerkt, 
durch die vereinigte Wirkung von tektonischen und vulkanischen 
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Vorgangen eine vollige Umkehr der Héhenverhaltnisse ent- 
standen, indem der breite, urspriinglich nach O sich senkende 
Talboden heute von W nach O stufenformig ansteigt. Dadurch 
ist, in Verbindung mit der zunehmenden Verringerung der 
Wassermenge der Seen, dieses Gebiet dem Kerija-darja bis 
auf einen Bruchteil, den periodischen Abflu8 des Ullugkui, 
entzogen worden. 

Die Laven mégen noch naher besprochen werden. Die 
effusive Tatigkeit verteilt sich auf 2 Gebiete: das eine am 
Siidrande der Ebene, in den Vorbergen der hohen Kette, und 
das andere Ostlich Atschikkul. In beiden Gebieten sind 
deutliche Krater zu sehen (2 nordlich der hohen Kette, 
2 dstlich Atschikkul, 1 siidéstlich). AuBerdem sind Sekund4r- 
krater und Schlackenschornsteine zahlreich vorhanden. 

Die Lavastréme dirften in der Hauptsache aus dem sid- 
lichen Gebiete nach N herabgeflossen sein, dafir spricht die 
Form der Krater dieses Gebietes, welche nach N offen sind. 
Hier lag also das Hauptgebiet der vulkanischen Tatigkeit. 

Die Lava ist ein dunkelgraues, poréses Gestein mit 
porphyrischem Plagioklas, Quarz und reichlichen karbonatischen 
Bildungen in den Hohlraumen. Olivin ist gleichfalls vorhanden, 
jedoch sehr sparlich. Schliisse auf das Alter der Effusion 
lassen sich daraus natiirlich nicht ziehen. Dagegen ergibt die 
frische Beschaffenheit des Gesteins und seine Lagerung tuber 
den Sedimenten des alten Sees, da8 die Ausbriiche in junger 
Zeit erfolgt sind und somit wahrscheinlich posttertiares Alter 
haben. Daran dndert auch die Tatsache nichts, da8 die Stréme 
z. T. starke Erosion durch flieBendes Wasser zeigen. 

Von dieser Ebene fiihrt der Weg tiber einen Ricken nach 
SO zum Oberlauf des linken Zuflusses des Kerija-darja. Hier 
steht mirber grauer Tonschiefer, spater auch Chloritschiefer 
an. Im Bach und in seinen seitlichen Zuflissen finden sich 
Gerédlle von Granitit, Gneiss und Quarz, da aber im Tal selbst 
nur der Schiefer anstehend gefunden wurde, miissen diese Ge- 
rolle aus den das Tal seitlich begrenzenden Bergen stammen. 
Beim Weiterweg, etwa in 5400 m, horen die Schiefer auf, 

von hier ab bis zum PaB (iiber 5800 m) und siidlich bis zum 
Kerija-darja steht roter Sandstein an. Damit endet der eigent- 
liche Kwenlun, die Sandsteinzone gehért schon zu dem zweiten 
der von mir unterschiedenen Gebiete. 

Der Kwenlun siidlich Kerija scheint nach diesen Beob- 
achtungen einen ziemlich einfachen Bau zu besitzen. Am Nord- 
rand ist dem alten Gebirge eine Zone junger Bildungen an- 
gelagert, deren z. T. stark gestérte Lagerung das Auftreten 
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tektonischer Bewegungen in junger Zeit beweist'). Das alte 
Gebirge selbst besteht aus Tonschiefern, Glimmerschiefern und 
Graniten. Diese wurden im N anstehend gefunden, ihr Auf- 
treten weiter nach S ist noch in 2 Gebieten durch die Bach- 
gerolle festgestellt. Die Umwandlung der Ton- in Glimmer- 
schiefer mu auf die von den Graniten ausgetibte Kontakt- 
metamorphose zurickgefiihrt werden. 

Auch im siidlichen Teil sind tektonische Bewegungen aus 
junger Zeit nachgewiesen, sie durften noch spiater erfolgt sein 
als die am Nordrande. Gleichzeitig damit oder in ihrem Ge- 
folge und in der Ausbreitung der Laven durch sie bestimmt, 
spielen sich die vulkanischen Vorgiange ab. 

Wenn ich nun dazu iibergehe, die hier gewonnenen Er- 
gebnisse mit den von benachbarten Teilen des westlichen 
Kwenlun bekannten zu vergleichen, so ist zunachst zu be- 
tonen, daf nur westlich der ZUGMAYERschen Route verlassige 
Angaben vorhanden sind. BOGDANOWITSCH’) gibt hier ein 
Profil von Khotan nach §, welches SurEss*) bespricht. Die 
Vorhigel werden von tertiiren Hanhaischichten gebildet, diese 
Zone setzt sich nach O fort in den Auslaufern der Vorkette 
Tekeligtagh. Diese selbst besteht aus Gneiss und an ihrer 
Siidseite aus einem schmalen Granitzug, ungefahr entsprechend 
dem Hornblendegranit siidlich Polu. Daran schlie8t sich im 
Profil von BOGDANOWITSCHI eine eingefaltete oder einge- 
brochene Mulde von Oberkarbonkalk und Angaraschichten, und 
‘sudlich davon erscheint wieder Gneiss, eine 2. Kette, Karan- 
gutagh, bildend. An entsprechender Stelle sehen wir im Profil 
sudlich Kerija eine Zone von Tonschiefern, die nach 8S in 
Glimmerschiefer tibergehen. Zugleich tritt Granit auf in der 
Kette, tiber welche der Pa Su-baschi fihrt. Diese Kette 
bildet aber die Fortsetzung des Karangutagh nach O. Daraus 
ergibt sich, da8 die Gneisszone sich noch nach O erstreckt, 
da8 aber der Granit und besonders seine Gneiss-Randzone hier 
nur wenig entbléSt ist und zum gréBSten Teil noch unter den 
Schiefern liegt, die er kontaktmetamorph umgewandelt hat. 
Die Schieferzone dirfte wohl auch 8. Khotan vorhanden ge- 
wesen sein, aber durch den grabenartigen Einbruch zwischen 
den beiden Gneissketten in die Tiefe gesunken sein, so da’ 

1) Analoge Beobachtungen dariiber bringt auch Hepin (PET. Mitt. 
Erg.-H. 131, 1900). 

2) BOGDANOWITSCH: Geologische Untersuchungen in Ostturkestan 
(Arbeiten der tibetanischen Expedition unter Fihrung von M. W. 
Piswrzow, Bd. II, herausgeg. von der Kais. russ. geogr. Ges. 1892 [russ]). 

3) Antlitz der Erde [ll, 1, 8. 346. 
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sie jetzt von den jiingeren Sedimenten verdeckt ist, welche 
ihrerseits durch die Versenkung vor der Zerstérung bewahrt 
blieben. 

Die Beobachtungen sitidlich Kerija zeigen also die Haupt- 
zuge des westlichen Kwenlun, wie sie im W erkannt wurden. 
SuESS (s. 0.) hat die Einzelbeobachtungen, besonders von BoG- 
DANOWITSCH und STOLICZKA, zusammengefaBt. Es ergibt sich 
daraus folgendes: 

An den Innenrand des westlichen Kwenlun oder Jarkent- 
bogens lagern sich Hanhaischichten, teilweise in gestérter La- 
gerung. Der Kwenlun besteht aus einem breiten Zug wahr- 
scheinlich devonischer, sicher prakarbonischer Sedimente, welche 
von machtigen Granitstécken durchbrochen sind. An manchen 
Stellen (siidlich Khotan, siidlich Kerija) tritt Granit (bzw. Gneiss) 
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Querprofil des Tales des Kerija-darja nach ZUGMAYER. 

am Innenrand des Bogens auf. Weiter im W dagegen ist 
dem Devonzug eine Zone von karbonischen Kalken vorgelagert, 
ein Rest dieser Zone findet sich siidlich Khotan und hier wird 
sie durch den nun den inneren Teil des Bogens bildenden 
Granit (und Gneiss) abgelést. 

2. Das hochgelegene Bergland von Westtibet. 
Der von ZUGMAYER itberschrittene Pa8 nordlich Baba Hatun 
oder Arasch im Tale des Kerija-darja liegt in rotem bis vio- 
lettem Sandstein. Uber seine Lagerung zu dem Tonschiefer 
ist nichts bekannt, doch scheint es mir zweifellos, da der 
Sandstein jiinger ist. Dafiir spricht der Umstand, da® er die 
obersten ca. 400m des Tales allein bildet, dafiir spricht auch 
die Tatsache, da8 mit dem Betreten des Sandsteingebietes die 
Gerdlle von Granit im Bachbett verschwanden. 

Der Sandstein bildet vom Pa8B bis zum Tale des Kerija- 
darja herab das Anstehende. Der Flu8 hat hier sein Bett tief 

eingenagt und die Wande der Schlucht zeigen folgendes (Fig. 1): 
Das tiefste bildet ein blaulicher, z.T. porphyrischer Granit, 

die Fortsetzung des Granitmassivs, dessen Spuren in dem linken 
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Seitental des Kerija-darja gesehen wurden. Wa&hrend aber dort 
der Granit noch gr6Btenteils durch die Schieferhille verdeckt 
ist, ist er hier ganz davon entbléft. Erst im Quellgebiet des 
Kerija-darja, an dem Pa8 Ostlich von Lager 12 ZUGMAYERs, 
liegt wieder Schiefer tiber dem Granit. In dem Gebiete da- 
zwischen aber liegt tiber ihm der rote Sandstein. Er zeigt 
keine Spur von Kontaktmetamorphose, und zusammen mit der 
Lagerung ergibt sich daraus, da8 der Sandstein jiinger ist als 
Schiefer und Granit. 

Der Sandstein ist in der Schlucht 20m miachtig, sidlich 
der Schlucht scheint er zu fehlen. 

Die Gegend von Baba Hatun ist noch weiter von Inter- 
esse. Wir sehen namlich auch hier wieder junge Krater 
sidlich des Flusses, und von ihnen ausgehend basaltische Lava 
von sehr ahnlichem petrographischem Charakter, wie die schon 
besprochene, sich als Strom von etwa 5 km Breite und 1,5 km 
Lange in das Tal herabziehen und auf dessen linker Seite iiber 
dem Sandstein auskeilen. Durch diese Lavadecke wurde das 
Flu8tal abgedimmt, der Damm hielt aber nicht lange stand, 
und heute ist die Schlucht bis in den Granit herab einge- 
schnitten. Die Lava verursachte auch eine Verdnderung und 
teilweise Ausfillung des Tales oberhalb dieser Schlucht, 
wortber ZUGMAYER naheres berichtet. 

Uberdeckt ist die Lava links des Flusses von Sandstein- 
detritus, der von der PaBhohe herabkommt. AuSerdem wurden 
auf der Lava lose herumliegende kleine Stiicke von braunem 
und blaulichwei8em Chalcedon und Hornstein gesammelt. Sie 
besitzen sehr unregelmafige Formen, die Kanten sind z. T. 
schwach gerundet, z. T. scharf; au8erdem fanden sich sehr 
kleine farblose Quarze, von denen einer deutliche Krystallform 
(hexagonales Prisma und undeutliche hexagonale Pyramide) 
besitzt. Es scheint, als ob diese Stiicke aus dem Sandstein 
stammen und von ihm auf die Lava herabgeschwemmt wurden, 
z. IT. mégen sie Bestandteile der Lava gewesen sein. 

Vom Weiterweg fehlen Beobachtungen tiber anstehendes 
Gestein. Erst vom Becken des Jeschilkul (5030 m) wird 
soleches erw&hnt. Nérdlich des frither gréBeren Sees bildet 
dunkelgrauer Kalkstein mit Kalkspatgingen eine Kette niedriger 
Hiigel. Die Schichten sind disloziert und fallen mit 50° 
(N oder S?) ein. Am Westufer steht roter Sandstein an, 
der anscheinend unter dem Kalkstein liegt. Feine breccidse 
Konglomerate umgeben in ausgedehnten Banken den heutigen 
See, in gréSerer Entfernung vom Ufer liegen 8—15 m mach- 
tige Schichten von weichem Mergel, der aus einem Wechsel 
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von lichtbraunlichen und grauen Lagen besteht; beides sind Ab- 
lagerungen des Sees, der in junger Zeit entsprechend gréSere 
Ausdehnung hatte. Hei8e Schwefelwasserstoffquellen (iber 70°) 
mit Kieselsinter und Schwefelinkrustationen liegen am Nord- 
ufer des Sees. 

Die vom Jeschilkul nach WSW sich erstreckende Talung 
ist ein alter Seeboden, frihere Strandlinien sind an einigen 
Stellen sichtbar. Die Berge zu beiden Seiten bestehen aus 
rotem Sandstein mit Tongallen, die héhere Kette im Norden 
aus dunkelgrauem Kalkstein, der also auch hier titber dem 
Sandstein liegt. 

Dasselbe zeigt sich in dem Becken, in welchem der See 
bei Lager 23 hegt. Im N, S und O liegt roter Sandstein. 
Im N und O ist er tiberlagert von Kalkstein, der im O in 
Form von hoéhlenreichen Erosionsresten erhalten ist. Im S$ 
fehlt der Kalkstein ganz. Die Kette westlich des Sees besteht 
ebenso wie die im N aus Kalkstein. Auch dieser See zeigt 
die Spuren starken Riickganges durch alte Strandlinien und 
Sedimente ahnlich wie am Jeschilkul. 

Ahnliche Verhaltnisse bietet die Umgebung des Apo-Zo 
(5370 m). Zunachst am See bestehen die Berge teils aus 
Sandstein, der aber hier, wenigstens teilweise, ein graugrimer 
Quarzitsandstein ist, teils aus dunkelgrauem Kalkstein. Die 
3 Inseln des Sees sind ebenfalls aus Kalkstein, die Halb- 

insel aber ist aus rotem Sandstein aufgebaut. Im NO 
ist der Kalkstein bis auf wenige Reste fortgeschafft, im 
SW ganz. Ostlich des Sees erhebt sich die Largotkangi- 
Kette, die ebenso wie ihre Auslaufer aus Sandstein besteht, 

dagegen wird die Kette siidlich des Seebeckens von Kalk- 
stein gebildet. 

Auch dieser See zeigt alte Strandlinien, besonders im W. 
Sein Abflu8 ist gleich dem friiher erwahnten des Ullugkul nur 
noch ein periodischer. 

Mangzaka (5200 m). Die breite Sumdschilingebene ver- 
bindet Apo-Zo mit dem weit im W gelegenen Mangzaka. Nach 
ZUGMAYERS Beobachtungen ist es wahrscheinlich, daB die ganze 
Ebene zusammen mit dem Tal zwischen Apo-Zo und Jeschilkul 
und dem Becken dieses Sees friiher von einer einheitlichen 
Wassermasse erfillt war (maheres bei ZUGMAYER!) Dafir 
sprechen die alten Strandlinien, welche noch 170m tber dem 
heutigen Spiegel des Mangzaka gefunden wurden. Siidlich des 
Sees wurde ein Profil aufgenommen. Auch hier bildet blau- 
licher Granit das Liegende, daritber kommt roter Sandstein 
und zu oberst dunkelgrauer Kalkstein. — 
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Erwahnt sei noch die groBe Zahl von warmen Quellen, 
z. T. mit Schwefel wasserstoff. 

Die Berge beiderseits des kleinen Sees (bei Lager 30) 
bestehen aus grauem Tonschiefer, ebenso die Vorberge der 
hohen Ketten siidlich davon, d. h. wahrscheinlich in dem Ge- 
biete der Wasserscheide zwischen Lager 30 und 31. Die hohen 
Ketten selbst werden von Kalkstein gebildet und die niedrigen 
Erhebungen langs der Marschlinie von rotem Sandstein. 
In ibnen ist an einer Stelle, SO Lager 31, roter Quarz- 

porphyr aufgedrungen. 
: Der weitere Weg geht in siidlicher Richtung bis zu einem 
Zuflu8 des dstlichsten Panggongsees, dann in WSW durch dieses 
Tal zum See. Geologisch zeigt sich stets das gleiche Bild: 
unten roter Sandstein und dariiber dunkelgrauer Kalkstein. 
In den Talern liegen z. T. machtige Schottermassen. Unter 
den Gerdllen finden sich bei Lager 37 in dem zum Panggong- 
see ziehenden Tal auch solche von Hornblendegranitit, die 
aus der hohen Kette nérdlich dieses Tales stammen. 

Auch nérdlich der Panggongseen wurde nur Sand- und 
Kalkstein beobachtet, und erst bei Lager 44, dstlich des Salamla- 
tales, ist die westliche Grenze dieser einférmigen Zone erreicht. 

Da Angaben itiber Streichen der Schichten gar nicht und 
uber Fallen nur von einer Stelle gebracht werden konnten, ist 
es schwierig, den Bau dieses Gebietes klarzulegen. Doch 
scheint im allgemeinen die Lagerung der Gesteine eine flache 
zu sein, und damit la8t sich am besten die weite Verbreitung | 
von Sand- und Kalkstein erklaren. Denn ein Blick auf eine 
Karte zeigt, daB dieses Gebiet in NO—SW-Richtung etwa 
300 km breit ist. 

An einigen Stellen ist die Unterlage des Sandsteins sicht- 
bar. Es ist die Schieferhille des Granits und dieser selbst, 
festgestellt am Nordrand der Zone bei Baba Hatun, im sid- 
westlichen Teile siidwestlich und siidlich des Mangzaka, und 
endlich im sidlichsten Gebiete, wo die Kalk- und Sandstein- 
zone an die Hauptkette des Karakorum grenzt. 

Ks ergibt sich daraus, daf die Gesteine dieser Zone jiinger 
sind als Schiefer und Granit. Da es ZUGMAYER nicht gelang, 
Fossilien zu finden, und da andrerseits auch Uberdeckung durch 
jungere Sedimente, abgesehen von den jungen Seebildungen, 
fehlt, ist es unméglich, das Alter der Schichten zu bestimmen. 
Hinen, allerdings unsicheren Anhaltspunkt dafir gibt nur die 
Betrachtung der Gebiete westlich des besprochenen. 

Dabei zeigt sich nun, da8 in hohem Grad Ubereinstimmung 
herrscht. 
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SuEss') hat ein Bild dieser Gegenden entworfen, ihm 
sei folgendes entnommen: Vom Mustagata an der Westseite 
des Tarimbeckens nach S und SO streicht eine breite Gneiss- 
zone durch den Karakorum (K,) zu den Panggongseen. Nord- 
dstlich davon breitet sich ein Kalkgebirge aus, das nach O 
rasch an Breite zunimmt. Es nimmt den ganzen Raum 
zwischen den beiden nach O auseinandertretenden hohen Ketten- 
zugen Kwenlun und Karakorum-Transhimalaya ein. Das Kalk- 
gebirge besteht aus marinen Ablagerungen verschiedener Pe- 
rioden. Sicher bekannt ist Karbon, Perm, Trias, Lias und 
Callovien. Dieses Gebiet zerfallt von W nach O in folgende 
Teile: Gebiet des Karakorumpasses, Hochebene Dipsang, die 
Lokzhungberge, Lingzithang, Aksai-Tschin. Daran schlie8t sich 
im O das Bergland von Westtibet. 

Die geologische Geschichte dieser Gebiete ist dadurch 
besonders interessant, daf bis zu ihnen die permischen und 
mesozoischen Meerestransgressionen von § her sich erstreckten. 
Sie reichten tiber den Karakorum nach N bis zum Sidrande 
des westlichen Kwenlun. Dieser selbst blieb dauernd Land, 

auf ihm bildeten sich wahrend des Mesozoicums Angaraschichten, 
deren kontinentaler Charakter in scharfem Gegensatz zu dem 
marinen der Kalksteine im Siiden steht. 

Der Untergrund des Sand- und Kalksteingebietes erscheint 
als die stark abgetragene Rumpfflache eines alten Gebirges. 
Es dirfte hauptsachlich aus palaozoischen (devonischen?) 
Schiefern mit groSen jiingeren Granitmassiven bestanden haben. 
Die Abtragung des Gebirges war so weit vorgeschritten, daS 
diese Granite schon auf weite Strecken bloSgelegt waren. 
Dariiber legte sich der Sandstein, entstanden aus den <Auf- 
bereitungsmassen der alten Gebirge, entweder als kontinentale 
(Wiisten-?) Bildung oder als Absatz in einem langsam vor- 
ruckenden Meer, und dann erst bildeten sich rein marine Sedi- 

mente. Wie schon erwahnt, kann deren Alter zurzeit nicht 
bestimmt werden; es ist modglich, da’ sie mehrere Horizonte 
umfassen; doch mochte ich dariiber keine weiteren Bemerkungen 
machen wegen des durchaus hypothetischen Charakters, welchen 
sie notwendigerweise zeigen muSten. Erwahnen méchte ich 
aber noch, daS Sandsteine im Liegenden der Kalksteine westlich 
dieses Gebietes zu fehlen scheinen, wenigstens nicht als durch- 
gehender Horizont nachgewiesen sind. 

3. Noérdliche Hauptkette desKarakorum. Die ersten 
Spuren dieser Kette wurden schon bei Lager 37 in dem zum 

1) Antlitz der Erde I, S. 565; IIT 1, S. 348. 
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dstlichsten Panggongsee ziehenden ‘l'al gefunden, naimlich Ge- 
rolle von Hornblendegranitit. Aber erst bei Lager 44, déstlich 
des Salamlatales, wurde das Gebiet der Kette selbst betreten. 
Hier stehen krystalline Schiefer an. Von Gesteinen liegen vor 
ein graugriiner Glimmerschiefer, ein Stiick eines lamprophyri- 
schen Ganges, der diesen Glimmerschiefer durchsetzt, und ein 
grinlicher Quarzit. 

Diese Schieferserie setzt sich nach W fort und ist in den 
vom Kisupa8 nach O und W herabziehenden Talern zu beob- 
achten, ebenso wie am Passe. OJDort tritt zu den Schiefern 
noch dunkelgriner Biotitgranitit. 

Endlich mégen noch Sticke von Jadeit erwahnt werden, 
welche ZUGMAYER am NO-Fu8 des Tschangla 6stlich Leh 
sammelte. Das Muttergestein ist Biotitgranitit. 

STOLICZKA’) hat die Hauptketten des Karakorum zwischen 
Leh und Westende der Panggongseen von SW nach NO gequert. 
Er fand dort sehr verschieden ausgebildete syenitische Gneisse, 
feinkérnigen Syenit und Ubergange in Hornblendeschiefer. Auch 
typischer Gneiss wurde festgestellt, der ohne scharfe Grenze in 
den Syenit tibergeht. Ferner beobachtete SroLiczkKa, da8 eine 
Serie von syenitischem Gneiss, Syenitschiefer, Chloritschiefer 
nordlich vom Tschangla bis zum Westende der Panggongseen 
sich erstreckt. Ihre NO-Grenze hat diese Zone im Tschang- 
tschenmotale, dort beginnt das Kalkgebiet von Lingzithang 
mit karbonischen und triassischen Sedimenten. 

Die von ZUGMAYER nordlich der Panggongseen gesammelten 
Gesteine stammen aus der Kette, welche die Fortsetzung jenes 
von STOLICZKA gequerten Zuges alter krystallinischer Bildungen 
ist. Die Hauptkette des Karakorum mit NW-SO-Richtung 
ist noch nordlich der dstlichen Panggongseen nachzuweisen, 
weiter im O hat aber ZUGMAYER dort, wo ihre weitere Fort- 
setzung liegen miBte (etwa zwischen Lager 33 und 387), nur 
die jiingeren Ablagerungen gefunden. Hs scheint daher, als 
ob diese Kette hier plétzlich endigt. Méglich ist jedoch auch, 
daB sie hier starker abgetragen und dadurch von den jingeren 
Ablagerungen verdeckt ist. 

Zum Schlusse seien mir noch einige Bemerkungen ge- 
stattet. 

Es darf angenommen werden, da8 durch die dankens- 
werten Beobachtungen ZUGMAYERs die Gesteine des durch- 
reisten Gebietes, wenigstens ihre Hauptgruppen, bekannt 

1) Records Geol. Survey of India 1874. 
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wurden. Ebenso dirfte ihre Verbreitung ziemlich genau fest- 
gelegt sein. is mu8 spiaterer Forschung tberlassen bleiben, 
eingehendere geologische Untersuchungen dort auszufiihren, und 
ich méchte hier auf die Punkte hinweisen, welche von be- 
sonderem Interesse sind. 

Am Nordrande des Kwenlun ware es duBerst wichtig, zu 
erforschen, welcher Art die tektonischen Verhaltnisse zwischen 

dem alten palaozoischen Gebirge und den jungen Bildungen 
sind. Ich erinnere daran'), da8 am Siidrand des Tianschan 
Uberschiebungen vom Gebirge gegen das gesunkene Vorland, 
das Tarimbecken, an verschiedenen Stellen nachgewiesen sind, 
da8 an anderen Stellen das Gebirge staffelformig nach Sid 
absinkt. Vom Siidrand des Tarimbeckens fehlen bis heute 
Beobachtungen tber Tektonik, und wir wissen nicht, wie die 
Hanhaischichten, die dort ahnlich wie am Nordrande machtig 
entwickelt sind, sich zu dem alten Gebirge verhalten. Wenn 
wirklich eine allgemeine Bewegungsrichtung der zentral- 
asiatischen Gebirge gegen Siid vorhanden ist, so miBte sie 
auch hier in Erscheinung treten. Wenn aber, wie ich glaube 
annehmen zu diirfen, die zum Teil mit Uberschiebungen ver- 
bundenen Absenkungen am Siidrande des Tianschan nur Folge- 
erscheinungen des Hinbruches darstellen, welcher das Gebiet 
des Tarimbeckens betroffen hat, so kénnten wir auch an dessen 

Siidrand und ebenso am Westrand dhnliche tektonische Ver- 
haltnisse erwarten. In der Tat hat BOGDANOWITSCH  std- 
westlich Jangi Hissar im Kaschgargebirge nachgewiesen, daf 
die devonischen Sedimente dort eine nach Ost, also gegen 
das Tarimbecken tbergelegte Falte bilden. Dies ist aber 
meines Wissens bisher der einzige bekannte Fall einer gegen 
das Bruchbecken gerichteten Bewegung des Kwenlun. Deshalb 
ware es verfriht, daraus zu verallgemeinern, um so mehr, als 
diese Falte auch durch andere Ursachen entstanden sein 

kénnte (Riickfaltung). 
Das Alter der Kalksteine in Westtibet ebenso wie das 

der liegenden Sandsteine zu ermitteln, bleibt eine lohnende 
Aufgabe. Wir wissen bis jetzt aus dem im Westen anstofenden 
abnlich gebauten Gebiete nur, dafS es im Karbon, im Perm, 
in Trias und Jura vom Meere iberflutet war, kénnen aber 
noch nicht nachweisen, da die Meeresbedeckung von Karbon 
bis Jura eine dauernde war, oder da8 Oszillationen mit zeit- 
weiser Trockenlegung stattfanden. Die Wahrscheinlichkeit fur 

") Leucus: Ergebnisse neuer geologischer Forschung im Tianschan. 
Geol. Rundschau 1913, H. 3. 
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diese zweite Annahme ist aber sehr gro’, denn das Gebiet 
liegt ja in den duB8eren Teilen der Thetys. Auch zeigt sich 
ein Unterschied gegeniiber dem Gebiete im Westen darin, da8 
die roten Sandsteine im Liegenden der Kalksteine dort fehlen, 
woraus geschlossen werden kénnte, da8 im Osten die rein 
marinen Bedingungen erst spater entstanden. 

Die nachsten Angaben iiber den geologischen Bau dieser 

sudlich des Jarkentbogens gelegenen Zone, dstlich der ZuG- 
MAYERschen Route, bringt HEDIN'). Obwohl seine Querung 
zwischen 85'/, und 86'/,° O.Gr., also etwa 400 km weiter 
dstlich liegt, zeigt sich doch eine auffallende Ubereinstimmung 
vor allem darin, da8 auch hier im Osten rote Sandsteine 
groBe Verbreitung besitzen. Ebenso kommen junge Effusiv- 
gesteine (Andesite) vor, welche die Sandsteine durchbrochen 
haben und auf deren Oberflache Krater und Lavastréme bilden. 
Endlich ist auch der Kalkstein im Hangenden der Sandsteine 
vorhanden. Die Sandsteine sind meist schwach gefaltet und 
éfters in Form von Zeugenbergen erhalten, auf denen an manchen 
Stellen als schiitzende Decke Andesittuff oder -lava liegt. 

Es liegt nahe, anzunehmen, da8 auch das ganze zwischen 
ZUGMAYERs und HEDINs Route liegende Gebiet den gleichen 
Bau besitzt. Daraus wirde hervorgehen, da8 der Jarkent- 
bogen in seiner ganzen Lange die gleiche Rolle gegeniiber 
den postkarbonischen bis jurassischen Transgressionen und 
Ingressionen behauptet hat. Er bildet wahrend dieser ganzen 
Zeit den Siidrand des Angarakontinentes, und dieser Siidrand 
ist nicht mehr vom Meere iiberflutet worden. Die Thetys bleibt 
auf das Gebiet siidlich des Jarkentbogens beschrankt; ihr Nord- 
ufer mag dort im Laufe der Zeiten sich verindert haben durch 
Ingressionen und Regressionen, die sich im Vorlande des Jarkent- 
bogens abspielten, aber dieser selbst bleibt davon unberihrt. 

Die letzte Frage von gré8erer Bedeutung ist die nach 
dem weiteren Verlaufe der Karakorumkette nordlich der 
Panggongseen. Die beiden in Betracht kommenden Moglich- 
keiten habe ich schon erwahnt. Ihre Erforschung ist deshalb 
wichtig, weil sie die Beziehungen zwischen Karakorum und 
Transhimalaya aufkliren kénnen. Es scheint, als ob beide 
Gebirge eng zusammengehéren. Daran wiirde auch der sichere 
Nachweis einer Unterbrechung des Zusammenhanges, etwa 
durch Grabenbriiche, nichts dndern. 

1) Pererm. Mitt., Erg.-H. 131, 1900: Scientific Results of a Journey 
in Central Asia 1899—1902, Bd. 6, Teil 2: Geology (BAcKsTROy, 
JOHANSSON), 1907. 
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13. Zur Tektonik der Insel Capri. 

Von Herrn H. Artt. 

(Mit 1 Textfigur.) 

Minchen, den 15. November 1912. 

Nach allgemeiner Ansicht ist die Gestalt Capris durch 
Briiche bedingt. Da8 sich aber auSer jenen vertikalen Bewce- 
gungen auch horizontale auf dieser Insel nachweisen lassen, 
ist eine Behauptung ROVERETOs. In einer kurzen Notiz') 
fihrt jener Autor aus, daB die cretaceischen Kalke Capris in 
Form einer liegenden Antiklinale von Westen her itber den 
Macigno hertibergeschoben seien. 

ROVERETO erscheint somit als einer der ersten unter den 
italienischen Geologen, der fiir den tektonischen Aufbau des 
Apenninengebirges horizontale Bewegungen in Rechnung zieht. 
Da derartige tektonische Anschauungen in Italien heutzutage 
noch fast allgemein nur als phantastische angesehen werden, 
erfahren seine AuSerungen in der Literatur seines Heimat- 
landes heftige Ablehnung. 

G. DE LORENZO’) versucht die Behauptung ROVERETOs, 
Capri sei als ein Deckenland aufzufassen, zu widerlegen. 
Unter der Voraussetzung ausschlieBlich vertikaler Schollen- 
bewegungen fat er das Verbandsverhdltnis von Ellipsactinien- 
kalk und Macigno in folgender Weise auf: Der eocane Flysch, 
welcher urspringlich normal den cretaceischen Kalk bedeckte, 
wurde durch die Erosion von den hoéheren Partien entfernt, 
wahrend er an den tieferen Teilen erhalten blieb, wo er 
neben die Gleitflachen der gehobenen bzw. gesenkten Kalk- 
schollen zu liegen kam. So sind der Mte. Tiberio, der Mte. 
S. Michele und der Mte. Solare als Schollen durch treppen- 
formige Verwerfungen voneinander getrennt, und jeweils an 
den tiefsten Stellen der gesenkten Schollen findet sich der 
eocine Flysch in Fetzen. 

Gelegentlich meiner Anwesenheit auf Capri im Frihjahr 
dieses Jahres lenkte ich mein Augenmerk auf diese Lagerungs- 
verhialtnisse und suchte die von DEECKE®) angefiihrten Stellen 

1) G. Rovereto: L’ isola di Capri. Nota preliminare. Atti Soc. 
ligustica di Sc. nat. et geogr., Bd. XVIII, 1907, S. 6. 

7) G. pe Lorenzo: L’ isola di Capri. Atti di R. Ac. d. Lincei, 
Ser. V, Cl. d. se. fis., Rendiconti 16, 1, 1907, S. 853—857. 

3) DEECKE: Geologischer Fihrer durch Campanien, S. 202 u. 209. 
Berlin, Gebr. Borntraeger. 
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auf, ,,wo die eocanen Schichten an einer Verwerfung bei 
Lo Capo am Nordfu8e des Tiberiofelsens in einzelnen Fetzen 
kleben und sich zwischen der Marina grande und der 
Blauen Grotte in kleinen Schollen awischen den Gehange- 
breccien zu erkennen geben“ 

Um zu dem Aufschlu8 am Lo Capo gelangen zu kénnen, 
ist der Weg in einem Ruderboot der einzig mégliche, da ein 
Hinabsteigen vom Mte. Tiberio an den ungefahr 200 m senk- 
recht abstiirzenden Felswanden ausgeschlossen ist. Der von 

Aufnahme des Verf. 

Uberschiebung bei Lo Capo auf Capri. 

mir besuchte Aufschlu8 befindet sich einen reichlichen Kilo- 
meter éstlich der Marina grande vor dem Vorsprung der Insel, 
die von einer weifen Villa gekrént ist. Durch die Brandung 
des Meeres ist hier eine nicht unbetrachtliche Aushéhlung — 
ca. 15 m tief landeinwarts —- des weiBen, die Tiberio-Scholle 

aufbauenden Kreidekalkes erfolgt. Diese Brandungskehle hat 
die Higentiimlichkeit, daB der Boden der entstandenen Aus- 
héhlung aus Macigno, das Dach aus Kreidekalk besteht. Die 
obenstehende Photographie veranschaulicht diese Verhaltnisse. 
Der Macigno besteht aus einer Wechsellagerung von weichen und 
harten Sandsteinen, zwischen denen grimliche Banke und 
kalkige Schichten eingeschaltet sind. Das Gestein zeigt Spuren 
heftiger Pressung, indem die Schichten im allgemeinen steil 
gestellt und die harteren Gesteinspartien innerhalb des 

134 
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Schichtverbandes zu linsenfoérmigen Kérpern ausgewalzt sind. 
Die zertriimmerten Gesteine sind durch Kalkspatinfiltrationen 
wieder verkittet. Die Ellipsactinienkalke des Mte. Tiberio 
erscheinen dariiber als eine ungeschichtete helle Kalkmasse. 

Da8 diese Lagerungsverhaltnisse nur durch eine horizon- 
tale tektonische Bewegung entstanden sein kénnen, also eine 
Uberschiebung darstellen, scheint durch das Bild und die Be- 
schreibung schon hinreichend erwiesen. Ks mag genigen, 
wenn ich noch hinzufiige, da8 der Zustand des geschilderten 
Aufschlusses es an der im Bilde mit —- + — bezeichneten 
Stelle gestattete, noch ungefahr 6m in gebickter Stellung 
zwischen Macigno am Boden und Kreidekalk im Dach vorzu- 
dringen. Die Uberschiebungsflaiche senkt sich schwach geneigt 
gegen SW. 

Dort, wo im westlichen Teil der Insel zwischen Marina 

grande und der Blauen Grotte ebenfalls Eocan in kleinen 
Aufschliissen direkt am Meere vorhanden ist, liegen die Ver- 
haltnisse bedeutend unginstiger, da hier grofe Gehangeschutt- 
halden die Bertthrungsflachen zwischen dem Kalk des Mte. Solare 
und dem Macigno verhillen. Diese Aufschlisse lassen sich 
weder fiir den einwandfreien Beweis einer horizontalen noch 
einer vertikalen Bewegung verwenden. 

Da8B die jetzige Gestaltung Capris durch Abbriche bedingt 
ist, soll natiirlich nicht bestritten werden. Da8S aber jene 
spateren tektonischen Ereignissen angeh6dren, war ebenfalls an 
dem zuerst beschriebenen Aufschlu8 unterhalb des Mte. Tiberio 
zu beobachten. Etwas nordéstlich von der im Bilde wieder- 
gegebenen Stelle durchsetzte eine senkrechte Verwerfung den 
Kalk und schnitt die Uberschiebungsflache ab. 

Meine Beobachtungen bestatigen also die ROVERETOsche 
Behauptung insofern, daf horizontale tektonische Bewegungen 
auf Capri zu Uberschiebungen gefiihrt haben: Da8 jene Uber- 
schiebungen in Form von Deckfalten stattgefunden haben, 
dafiir kann ich keine Belege beibringen, da ich in dem massigen 
Ellipsactinienkalk Schichtung nicht mehr erkennen konnte. 
In schuppenformigen Massenbewegungen, die durch spatere 
Kinbriiche zerstiickelt wurden, scheint meiner Meinung nach die 
Erklarung deft Tektonik von Capri zu liegen. 
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B. Monatsberichte. 

INHALT. 

 Protokoll der Sitzung vom 2. April 1913 

Vortriige: 

WAHNSCHAFFE, F.: Nachruf auf G. BOHM + 
-BARTLING, R.: Die Endmoraine am Nordabfall des 

Rheinischen} Schiefergebirges und ihre Beziehungen 

zur Talbildung (mit 7 Textfig.) : 

~GRUPE, O.: Diskussion zum Vortrag BARTLING 
BARTLING, R.: Erwiderung in der Diskussion 

BERG: Neue Basaltfunde im Riesengebirge é 

FINCKH, L.: Alkaligesteine in dem nicderechleseonen 
Schiefergebirge 

. BERG: Diskussion zum eonirals FINCKH . 

FINCKH: Erwiderung in der Diskussion 

WOLFF, W.: Neue Funde pliociner und camer Con- 
chylien in den glazialen Stromkiesen bei Obornik in 

nOseny 

Briefliche Mitteilungen: 

LANG, RICHARD: Vorbergbildung und Tektonik am 
Nordrande, der schwabischen Alb (mit 3 Textfig.) 

von Schiffen. 

1 cule -STUTZER, O.: Uber ein *tolds pSbriense geal aes 
Mineralaggregat der Luanza Pipe in Kundelungu 

| (Katanga, Belgisch Kongo) . 

Nr. 4. 65. Band. 1913. 
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Deutsche Geologische Geselischaft. 

Vorstand fiir das Jahr 1913 
Vorsitzender: Herr WAHNSCHAFFE Schriftfihrer: Herr BARTLING’ 
Stellvertretende f , RAUFF . FLIEGEL 
Vorsitzende: »  BORNHARDT ~ HENNIG 

Schatzmeister: , MICHAEL » JANENSCH- 
Archivar: , SCHNEIDER 

Beirat fiir das Jahr 1913 
die Herren: v. KOENEN-Gottingen, RINNE-Leipzig, FRICKE-Bremen, MADSEN- 

Kopenhagen, OEBBECKE-Miinchen, ROTHPLETZ-Miinchen. 

Die ordentlichen SitZUNQEN der Gesellschaft finden in Berlin im Gebaude 
der Kgl. Preuss. Geol. Landesanstalt und Bergakademie, Invalidenstr. 44, abends 7 Uhr, 
in der Regel am ersten Mittwoch jeden Momats statt, die Jahresversammlungen 
in einer Stadt Deutschlands oder Osterreichs in-den Monaten August bis Oktober. 
Vortrage fiir die Monatssitzungen sind Herrn Professor Dr. JANENSCH tunlichst 
8 Tage vorher anzumelden, Manuskripte von Vortragen zum Druck spAtestems 5 Tage 
nach dem Vortrage an Herrn Koénigl. Geologen, Privatdozenten Dr. BARTLING 
einzusenden, Vorlagen fiir etwaige Textfiguren miissen spitestens am Tage des Vortrages 
in Handen des Schriftfiihrers sein. 

Die Aulimahme geschieht auf Vorschlag dreier Mitglieder durch Erklarung des 
Vorsitzenden in einer der Versammlungen. Jedes Mitglied zahlt 10 Mark Eintrittsgeld 
und einen Jahresbeitrag von 25 Mark. Es erhalt dafiir die Zeitschrift und die Monats- 
berichte der Gesellschaft. (Preis im Buchhandel fiir beide zusammen 30M.) Die bis zum 
1. April nicht eingegangenen Jahresbeitrage werden durch Postauftrag eingezogen. 
Jedes ausserdeutsche Mitglied kann seine Jahresbeitrige durch einmalige Zahlung yon 
300 M. ablésen. 

Reklamationen nicht eingegangener Helte und Monatsberichte der 

Zeitschrift KoOnnen nur innerhalb eines Jahres nach ihrem Versand 

beriicksichtigt werden. 

Die Autoren der aufgenommenen Aufisatze. brieflichen Mitteilungen 

und Protokolinotizen sind fiir den Inhalt allein verantwortlich: sie er- 

halten 50 Sonderabzitige umsonst, eine groéssere Zahl gegen Erstattung der 

Herstellungskosten. 

Zugunsten der Biicherei der Gesellischait werden die Herren Mit- 

glieder ersucht, Sonderabdriicke ihrer Schriffen an den Archivar ein- 

zusenden; diese werden in der nachsten Sitzung vorgelegt und, soweit 

angangig, besprochen. 

Bei Zusendungen an die Gesellschaft wollen die Mitglieder fol- 
gende Adressen benutzen: 

1. Manuskripte zum Abdruck in der Zeitschrift, Korrekturen sowie darauf beziig- 
lichen Schriftwechsel Herrn Kel. Geologen, Privatdozenten Dr. Bartling. 

2. Einsendungen an die Biicherei, Reklamationen nicht eingegangener Hefte, An- 
meldung neuer Mitglieder, Anzeigen von Adressenanderungen Herrn Samm- 
jungskustos Dr. Schneider, 

beide zu Berlin N 4, Invalidenstr. 44. 
3. Anmeldung von Vortrigen fiir die Sitzungen Herrn Professor Dr. Janensch, 

Berlin N 4, Invalidenstr. 43. 
4, Sonstige Korrespondenzen an Herrn Geh. Bernt Professor Dr. Wahn- 

schalife, Berlin N 4, Invalidenstr. 44. 
5. Die Beitrage sind.an Herrn Professor Dr. Michael, Charlottenburg 2, Bleib- 

treustr. 14, Postscheckkonto Nr. 16071 beim Postscheckamt Berlin NW7 
oder an ie Deutsche Bank, Depositenkasse Q in Charlottenburg 2 fiir das 
Konto Deutsche Geologische Gesellschaft E. V.“ porto- und bestellgeldfrei ein- 
zuzablen. ; 
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Protokoll der Sitzung vom 2. April 1913. 

Vorsitzender: Herr WAHNSCHAFFE. 

Der Vorsitzende eréffnet die Sitzung und macht die Mit- 
teilung, da die Gesellschaft ein sehr verdientes Mitglied, 
den Professor Dr. GEORG BOHM in Freiburg i. Br., durch 
den Tod verloren habe. Dem Verstorbenen widmet der Vor- 
sitzende folgenden Nachruf: 

GEORG BOHM wurde in Frankfurt a. O. am 21. Dezember 

1854 geboren. Nachdem er in Berlin als Gymnasiast das 
Reifezeugnis erlangt hatte, studierte er hier, in StraBburg und 
in G6ttingen Geologie und Paldontologie. Unter v. SEEBACHs 
Leitung verfaBte er in G6ttingen seine Doktordissertation, die 
im Jahre 1877 in der Zeitschrift der Deutschen Geologischen 
Gesellschaft unter dem Titel ,Beitrage zur geognostischen 
Kenntnis der Hilsmulde’ erschien. Am 14. August 1876 
war er auf Vorschlag der Herren BEYRICH, V. SEEBACH und 
ZITTEL als Mitglied in die Deutsche Geologische Gesellschaft 
aufgenommen worden und er bekundete sein Interesse fur diese 

dadurch, daB er mehrfach an den allgemeinen Versammlungen 
teilnahm und verschiedene Arbeiten sowie viele kleinere Mit- 
teilungen in der Zeitschrift der Gesellschaft verdffentlichte. 

Er begab sich sodann nach Minchen, wo er unter V. ZITTELs 
Leitung ,Die Fauna des Kelheimer Diceras-Kalkes, 
II. Abteilung: Bivalven (Palaeontographica 28. 1882) und ,,Die 
Bivalven der Stramberger Schichten (Palaeontografica, 
Supplement 1883)“ bearbeitete. 

Im Jahre 1883 begann er die Untersuchung tiber die 
Grauen Kalke in Venetien, deren Ergebnisse er in mehreren 
Aufsatzen in unserer Zeitschrift veréffentlichte. An der Uni- 
versitat Freiburg i. B. habilitierte sich GEORG BOHM 1885 als 

14 



= 

Privatdozent fiir Geologie und Palaontologie und hielt von 1886 
ab Vorlesungen tiber Pal&ontologie und einzelne geologische 
Facher. Im Jahre 1888 wurde er zum Professor extra- 
ordinarius und 1903 zum Professor ord. hon. ernannt. 

Vom Jahre 1884 an unternahm BOHM verschiedene Reisen 
nach England, Nord- und Siidfrankreich, Italien, Sizilien, 
Algerien, Spanien, der Balkanhalbinsel und Schweden, um 
seine Privatsammlung zu vermehren und Vergleichsmaterial 
fir seine stdtiroler Arbeiten zu gewinnen, die als ,Bei- 
trage zur Kenntnis der Kreide in den Sidalpen. 
I. Die Schiosi- und Callonegha-Fauna (Palaeontographica 
1894/95. Bd. 41) erschienen. 

An die Reisen durch Europa schlossen sich 1897 gréBere 
Reisen nach Transkaspien und Turkestan, sowie von 1899 
bis 1902 nach Niederlandisch-Indien und Neuseeland. Be- 
richte tiber die letzte groBe Reise finden sich in unserer 
Zeitschrift und im Geologischen Centralblatt des Neuen Jahr- 
buchs fiir Min. usw. Sodann verd6ffentlichte er ,Beitrage 
zur Geologie von Niederlandisch-Indien* und Nach- 
trage ,Zur Geologie des Indo-australischen Archi- 
pels“ in der Palaeontographica 1904 und 1907. 

Auf der Sula-Insel, auf Misol und in Buru entdeckte 

BOHM ein ausgedehntes Mesozoicum, eine unerwartete Neuheit 
gegeniiber der NEUMAYR-SuUESSschen Theorie vom jurassischen 
Molukken-Kontinent. Die Faunen aus den Schichten von Nieder- 
landisch-Indien hat BOumM teils allein, teils im Verein mit 

WANNER, RICHARZ, KOSSMAT, KRUMBECK und VON SEIDLITZ 

bearbeitet. 
GEORG BOuM hat auf paliontologischem Gebiete Tichtiges 

geleistet und allzufriih ist der emsige Forscher seiner Tatig- 
keit am 18. Marz d. J. entrissen werden. 

Die Anwesenden erheben sich zu Ehren des Verstorbenen 

von ihren Platzen. 

Der Gesellschaft wiinschen als neue Mitglieder beizutreten: 

Herr Dipl.-Ingenieur RAUER, Leipzig-Stétteritz, Naun- 
hofer Str. 9, vorgeschlagen durch die Herren THIEM, 
KEILHACK und QUITZOW, 

Herr Kommerzienrat Dr. ALFRED ENKE, Stuttgart, Hasen- 
bergsteige 3, vorgeschlagen durch die Herren 
BARTLING, BEYSCHLAG und DAMMER. 

Der Vorsitzende legt sodann die als Geschenk ein- 
gegangenen Druckschriften vor und bespricht eine Auswahl 

daraus. ; 
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Herr R. BARTLING spricht iber die Endmorane am 
Nordabfall des Rheinischen Schiefergebirges und ihre 
Beziehungen zur Talbildung. (Mit 7 Textfiguren.) 

Uber die Ausbildung des Diluviums im Niederrheinisch- 
Westfalischen Industriebezirk ist bereits im vorigen Jahre in 
dieser Zeitschrift berichtet worden'). In dieser friiheren Ver- 
éffentlichung wurde bereits ausgefiihrt, da8 im noérdlichen Teil 
des Niederrheinisch - Westfalischen Industriebezirks ein nordisches 
Diluvium vorherrscht, wahrend im sidlichen Teile in den 
Gebirgstalern nur ein einheimisches Diluvium zur Ausbildung 
gekommen ist. Im letzten Sommer konnten nun bei Arbeiten 
im Felde besonders die Beobachtungen tiber die Ausbildung und 
den Verlauf der Endmoranen und die Beziehungen beider Aus- 
bildungsformen des Diluviums zueinander vervolistandigt werden. 

Am langsten bekannt sind uns durch die Arbeiten von 
G. MUELLER und P. KruscCH die Endmorane von Langendreer- 
holz nérdlich von Witten, die von mir bereits friiher auf dem 
MeBtischblatt Bochum weiter verfolet wurde. Dazu kam eine 
Endmorane, die vor zwei Jahren bei Horde durch die Erweite- 
rungsarbeiten am Giiterbahnhof unter einer starken LoSdecke 
aufgedeckt wurde und bereits im Vorjahre (a. a. O.) beschrieben 
wurde. In neuerer Zeit konnten nun bedeutende Aufschiittungen 
glazialer Ablagerungen in der Umgebung von Kupferdreh, die 
ebenfalls als Endmoranen angesprochen werden miissen, nach- 
gewiesen werden. Diese sind deswegen bemerkenswert, weil 
sie sehr tief in das alte Gebirge eingreifen. Von Steele aus 
entsandte das Inlandeis in das heutige Ruhrtal zwei Zungen, 
und zwar eine in der Richtung auf Kupferdreh, eine zweite in 
der Richtung auf Niederwenigern bis tiber Altendorf hinaus. 
Letztere hat endmoranenartige Bildungen nicht hinterlassen, 
sondern lediglich vereinzelte nordische Blécke und an einigen 
Stellen auch Grundmorane. Diese tritt nérdlich von Altendorf 
unmittelbar am Ruhrtalrand unter der untersten Talterrasse 
bei der alten Zeche Katharina zutage. Sie fihrt, abgesehen 
von einheimischen Gerdllen, auch krystalline nordische Ge- 
schiebe (Gneis) und zeigt durchaus normale Ausbildung und 
Struktur, so da8 trotz ihrer auffalligen Lage kein Zweifel iiber 
ihre Deutung bestehen kann. Die zweite Zunge, die sich nach 
Kupferdreh vorschob, hinterlieB aber eine echte HKndmordane. 

1) R. BArtTuinG: Das Diluvium des Niederrheinisch-Westfilischen 
Industriebezirks und seine Beziehungen zum Glazialdiluvium. Diese 
Zeitschr. 64, 1912, Monatsber., S. 155. — H. Menzex: Die Quartarfauna 
des Niederrheinisch-Westfalischen Industriebezirks. HEbenda, 8. 177. 
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Blockpackung 

Grundmorane 
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Zwischen den einzelnen Teilen der EKndmorane, die uns 
also bei Kupferdreh, Langendreerholz und Horde erhalten ge- 
blieben sind, fehlen uns randliche Bildungen des Inlandeises 
vollstandig, wenn man nicht die auffallig starke Bestreuung 
mit groBen nordischen Blécken als ihr Aquivalent ansehen will. 
Der Siidrand der Geschiebebestreuung wird innerhalb dieses 
Gebietes durch eine auffallige Haufung der groBen Blécke be- 

Rigel. 

Grundmorine von Blockpackung tiberlagert und von Feinsanden 
(glazialen Vorschittungsprodukten) unterlagert. 

Ziegelei nordlich von Kupferdreh. 

zeichnet, die in den Ortschaften Linden, Weitmar, Queren- 

burg usw. vielfach in Ziegeleigruben, Wege- und Hisenbahn- 
einschnitten und natiirlichen Wasserrissen an der Sohle te 

Lésses zu beobachten sind. 
Die Ausbildung der Endmoradnen woicht im allgemeinen 

etwas von der des Flachlandes ab. Im Flachlande sind natur- 
gemaB Stellen, an denen anstehendes Gestein zutage tritt, 
selten, und iroleen ester treten einheimische Gesteine in jene 
Clacile eae meist nur sehr selten auf, wahrend dagegen 

hier das Inlandeis einen verhaltnismaBig groBen Weg iiber an- 
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stehendes Alteres Gebirge zuriicklegen muBSte und groBe Massen 
einheimischen Materials aufnehmen konnte. Grundmoradnen sind 
in diesen Hisrandbildungen im allgemeinen selten. Sie fehlen 
jedoch keineswegs, sondern konnten von mir z. B. bei Kupfer- 
dreh und Haus Laer in der Endmorane nachgewiesen werden. 
Meist bestehen die Glazialablagerungen ganz aus feinen ge- 

Aufnahme des Verfassers. 

Big. 2: | 

Sande mit Kreuzschichtung (Fluvioglazial) in der Endmorane 
von Kupferdreh. 

schichteten Sanden und aus Blockpackungen. Die feinen, 
geschichteten Sande zeigen iberall eine sehr starke Diskordanz- 
schichtung (vgl. Fig. 2)1), die meist noch dadurch besonders 

1) Die Klischees zu den Figuren 1 bis 4 und 7, sind dem 
Geologischem Wanderbuch fir den Niederrheinisch-Westfalischen 
Industriebezirk“ des Verfassers entnommen; sie wurden mir von der 
Verlagsbuchhandlung von Ferd. Enke in Stuttgart freundlichst zur Ver- 
figung gestellt, wofir ich auch an dieser Stelle nochmals meinen ver- 
bindlichsten Dank aussprechen méchte. Auf die mehr ins einzelne 
gehende Darstellung der Endmoranen in diesem Wanderbuch (S. 365, 
382 und 388 sei hier verwiesen. 
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scharf hervortritt, daB zahlreiche Streifchen von zerriebener 

Steinkohle in die Sande eingelagert sind. Auch Lehm- und 
Tonstreifen fehlen in diesen Bildungen keineswegs. Sie deuten 
wohl darauf hin, da’ von Zeit zu Zeit die rasche Wasser- 

bewegung unterbrochen wurde und bei Verlangsamung des Ab- 
schmelzens ein Niederschlag der tonigen Triibe aus den zurick- 
gestauten Wassermassen eintreten konnte. Ganz unregelmabig 
verteilt findet man nun in diesen feinen Sanden einzelne Kies- 
nester oder auch einzelne groSe nordische Blécke eingelagert. 
Diese grofen nordischen Blécke kénnen unméglich mit den 
Sanden zusammen bewegt sein; denn ein Wasser, das imstande 
war, solche Blécke zu transportieren, hatte die feinen Sande 
ohne Frage restlos hinwegfegen missen. Ihr Vorkommen ist 
nur durch die Erklarung zu deuten, daf sie auf treibenden 
Kisschollen vom KEisrand her verfrachtet wurden, bei deren 

Auftauen zu Boden sanken und in die feinen Sande eingebettet 
wurden. Die Verknipfung der feinen Sande mit Blockpackungen 
der Endmorane findet sich nicht nur bei Kupferdreh, sondern 
in gleicher Weise auch bei Langendreerholz wieder; sie scheint 
aber in der Hérder Endmorane zu fehlen. Allerdings ist uns 
deren stidlicher Teil, der unter Lé8Sbedeckung begraben ist, 
noch ganzlich unbekannt und wird es vermutlich auch bleiben. 

Die feinen Sande wirden nun nicht unbedingt zu der 
Annahme zwingen, diese Bildungen als Endmoranen aufzufassen, 

wohl aber lassen die ausgedehnten Blockpackungen, die im 
Zusammenhang damit auftreten, keine andere Erklarung zu. 
Kin groSer Teil der Endmordnen besteht aus solchen typischen 
Blockpackungen, d. h. einer Anhaufung von riesigen Blécken 
der verschiedenartigsten Gesteine. Unter ihnen herrschen die 
Carbonsandsteine und -konglomerate .vor. Dazwischen finden 
sich aber auch so bedeutende Massen von Schiefertonblocken, 
da8B beispielsweise bei Kupferdreh die Blockpackung der End- 
morane direkt verziegelt wird. Die Blécke werden zu diesem 
Zweck in einem Kollergange vermahlen und nur die aller- 
hartesten bleiben zuriick. Die Schiefertonblécke in der Knd- 
morane sind eine héchst eigenartige Erscheinung. lhr Transport 
zusammen mit den groBen Carbonsandsteinblécken und nordi- 
schen Geschieben ist nur durch Kis denkbar. Bei einem 
Transport durch irgendeine andere Kraft zusammen mit den 
anderen harten Geschieben hatten sie zur feinsten tonigen 
Tribe aufgelést werden miissen. Wie die nebenstehenden Ab- 
bildungen (Fig. 8 und 4) zeigen, erreichen die Blécke einen Durch- 
messer bis zu 1'/, m; die krystallinen nordischen Geschiebe selbst 
finden sich noch in Blécken, die '/, m Durchmesser und mehr 
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erreichen. Sie sind beweisend dafiir, da8 es sich um wirkliche 

Bildungen des Inlandeises handelt, deren Oberflachenformen aller- 

dings vielfach wieder verandert oder ganz zerstért worden sind. 

Aufnahme des Verfassers. 

Fig. 3. 

Blockpackung in der Endmorane von Kupferdreh. 
Als MaBstab dient der Schirm links von der Mitte des Bildes. 

Da8 es sich um wirkliche KEndmoranen handelt, zeigt 
auBerdem auch die Verbreitung der Grundmoranen. Unter dem 
L68 ist die Grundmorane im ganzen Industriebezirk nérdlich 
des Endmoranenzuges von Eving iiber Langendreer, Bochum 
bis Steele und Essen fast ittberall nachzuweisen. Selbstver- 
verstandlich gibt es bei dem groBen Altersunterschied zwischen 
dem L68 und der Grundmoridne auch viele Stellen, an denen 
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sie vor Ablagerung des Lésses wieder ausgerdumt wurde. Die 
Grundmoranen sind samtlich auf die Nordseite der Linie be- 
schrankt, die durch die Endmoranen von Kupferdreh bis Hirde 
bezeichnet wird; an keiner einzigen Stelle greifen sie 
nach Siden dariber hinaus. 

« Auch Schmelzwasserabsatze des Inlandeises gehen nur 
selten tiber diese Linie nach Sitiden hinaus. Sie bezeichnet 
also fast stets die wirkliche Siidgrenze des nordischen Dilu_ 

Aufnahme des Verfassers. 

Fig. 4. 
GroBer gesprengter Block yon Carbonsandstein in der Endmorane 

bei Horde. 

viums. Higentliche Schmelzwasserabsatze sind lediglich im 
Emschertale von der Hoérder Endmoraéne abwarts bis nach 
Barop hin zu finden; sie fehlen aber an allen tbrigen Stellen. 
Nur stellenweise greift die Verbreitung der nordischen Blocke 
wohl etwas weiter tber die Moranen nach Stiden aus. So 
finden sich beispielsweise noch Blécke bei Wengern und 
Volmarstein in ziemlich bedeutender Hohenlage itber der 
Ruhr, wahrend das Ruhrgebiet oberhalb dieses Fundortes frei 
von nordischen Blécken ist. Ich kann mir das Auftreten 
dieser nordischen Geschieben bei Wengern nur durch die An- 
nahme erklaren, da’ auf den zurickgestauten Wassern mit 
Blécken beladene Hisschollen bis weit ins Gebirge hinein- 
getrieben sind und an Hoéhen strandeten. — 



Die Oberflachenformen der Endmoradne sind wie 
tberhaupt die des Glazialdiluviums im Rubrkohlenbezirk senil; 

nirgends finden wir noch ihre frischen natiirlichen Formen; auch 
der L6B8 hat bei ihrer Veranderung das Seinige dazu getan 
und die letzten Spuren frischer Zige verwischt und ver- 
schleiert. 

Stellen, an denen die Endmoranen sich in ein nicht ver- 

eist gewesenes Alteres Gebirge hineingeschoben, sind in Nord- 
deutschland mit Sicherheit verhaltnismaBig nur selten nachzu- 
weisen. Aus diesem Grunde diirften die Beobachtungen itiber 
das Verhaltnis dieser Endmoranen zur Talbildung von beson- 
derem Interesse sein. 
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Schematische Darstellung des Verhaltens der drei unteren Diluvial- 
terrassen der Ruhr oberhalb von Steele und unterhalb von Heisingen. 
(Die héher gelegenen, alteren Terrassen sind fortgelassen.) Signaturen 

wie Fig. 6. 

Weiter oberhalb im Ruhrtal sind die Terrassen stets in 
den Fels eingeschnitten; es ist das Normale, da8 sie durch 

Felsbander voneinander getrennt sind etwa in der Weise, wie 
durch die nebenstehende Fig. 5 dargestellt ist. Mancherlei 
Modifikationen sind dabei natirlich spater durch umgestaltende 
Vorgange geschaffen; das Normale ist aber, da8 die Terrassen 
stets durch Felsbander voneinander getrennt sind. Das gleiche 
gilt auch fur den Teil des Ruhrtals von Kupferdreh abwarts 
bis nach Kettwig hin, wo erst bei dem selbstgenannten Orte 
nach den Ausfihrungen von Herrn WUNSTORF wieder 4hnliche 
Verhaltnisse vorliegen wie bei Kupferdreh. Aus diesem Ver- 
halten der Terrassen folgt also, da8 sich die Ruhr 
nicht vor der Vereisung bis zur heutigen Tiefe ein- 

geschnitten haben kann. 
Die Aaltesten Terrassen liegen auf den héchsten Punkten, 

die jiingsten Terrassen tief unten in den Talern. Zu der 
Bildung jeder neueren Terrasse mufte der Flu8 sich jedesmal 
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erst wieder tief einschneiden. Nirgends bilden Altere Diluvial- 
bildungen die Unterlage einer Terrasse. 

Anders verhalt es sich dagegen dort, wo das Glazial- 
diluvium in das Talsystem eingreift. Dort legen die Terrassen 
sowohl auf anstehendem frisch erodierten Carbon wie auch 
auf Resten des Glazialdiluviums. Bei Kupferdreh greift die 
Endmorane stellenweise bis an den Rand des Alluviums hin- 
unter. Verfolgen wir ihre Unterkante von Uberruhr nach Siiden 
so sehen wir, wie sie sich allmahlich in der Gegend von 
Hinsel so nee eingesenkt hat, daB sie das Niveau des Allu- 
viums erreicht und nun darunter verschwindet. Ob sie tief 
unter das Alluvium hinabgreift oder wie tief, ist noch voll- 
standig unbekannt. Im Siiden dagegen bei Kupferdreh schlieBSen 
die Glazialbildungen ganz plétzlich wieder ab. Die Moranen 
liegen hier also in einer Mulde, die bis unter das Alluvium 
hinabgreift. Die Mulde besitzt die langgestreckte Gestalt einer 
Rinne; ihr Untergrund ist aber nicht eben, sondern senkt sich, 

wie beschrieben, von Norden nach Siiden ein. Abgesehen 
hiervon kann diese Rinne aber durch die Ruhr nicht ge- 
schaffen sein, da auch das Verhalinis der Terrassen zum 
Glazial dagegen spricht. Die Terrassen sind im Tal der 
Ruhr von Steele bis nach Kupferdreh sowohl in anstehendes 
Gebirge eingeschnitten, wie auch vielfach in die Aufschittungen 
der Endmoraine. Bei Hinsel und Holthausen finden sich 
modellartig schéne Terrassenflachen, die aber verhaltnismabig 
wenig reines Flu8schottermaterial enthalten und, wie gute 
Aufschlisse in der Umgebung der Hinseler Kirche sowie am 
Wege zum Essener Strandbad zeigten, ganz aus Blockpackungen 
aufgebaut sind, deren Oberflaiche spater durch die Terrasse 
abgehobelt ist. Und in ganz 4hnlicher Weise finden sich auch 
Stellen, wo sich noch die mittlere und die 3. Ruhrterrasse in 

Glazialbildungen eingeschnitten haben, so daS wir hier im 
allgemeinen das Bild haben, das die nebenstehende Fig. 6 
darstellt. Fir das Verhalten der Unterkante der Glazial- 
bildungen sind besonders die Aufschlisse am Ripingsweg in 
Hinsel sehr instruktiv. Am Nordende stehen Terrassenschotter 
tuber Carbonschiefern an, dann schieben sich zwischen beide 

die Glazialbildungen ein, die auf Kosten der anstehenden 
Carbonschiefer und der Schotter bald so an Machtigkeit zu- 
nehmen, daf sie den ganzen Steilrand vom Alluvium bis zur 
Terrassenflache aufbauen. Ihre Unterkante greift hier also 
bis unter das Alluvium hinunter. 

Ein gleiches Verhalten sehen wir nun auch zwischen 
Moranen und Terrassen bei der Altendorf-Dahlhausener 
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Gletscherzunge. Sowohl die unterste Terrasse legt sich bei 
Zeche Katharina auf die Grundmorane auf, wahrend bei Dum- 
berg unter der 3. Terrasse Geschiebelehm nachgewiesen werden 
konnte. Diese 3 Terrassen sind also samtlich jiinger als das 
Glazialdiluvium. Allerdings sprechen viele Anzeichen 
dafir, daB die héchste von diesen mit dem Glazial- 

diluvium gleichzustellen ist. Dieses Verhalten der Ter- 
rassen macht es unmdglich, da8 das Ruhrtal bereits fertig- 
gebildet vorlag, besonders da es weiter abwarts wieder in 
gleicher Weise in festen Fels eingeschnitten ist wie weiter 
Oberhalb. Wenn hier eine alte Talrinne vorhanden gewesen 

n/a 
Anstehendes Terrassen- Glacial- 
Palaeozoicum ablagerungen bildungen 

Fig. 6. 
Schematische Darstellung des Verhaltens von Glacialbildungen und 

Terrassen zwischen Kupferdreh und Dahlhausen a. R. 

ware, so muBte sie calonartig dem gleichen Lauf gefolgt sein, 
den heute das Ruhraliuvium benutzt; sie miBte die gleichen 
Maander gezogen haben, denen heute der Flu8 folgt, dirfte 

keine gréBere Breite gehabt haben als das heutige Alluvium, 
und miB8te wieder aufgefiillt gewesen sein bis zur héchsten 
Terrasse, so daB diese sich wieder in festen Fels einschneiden 

konnte, und sie mii8te mit der Terrassenbildung nach und nach 
wieder restlos bis auf das heutige Alluvium ausgerdumt sein; 
kurz, diese Annahme erfordert so viele unmégliche Voraus- 
setzungen, da8 im Ernst nicht davon gesprochen werden kann. 

Ebensowenig ist nun der Gedanke unannehmbar, da8 eine 
selbstindige, vom Ruhrtal unabhingige Altere Rinne hier 
bestanden haben koénnte. In der siidlichen Fortsetzung ist 
ele solche ausgeschlossen. Das Deilbachtal, das hier in der 
Verlangerung des Ruhrtales liegt, zeigt nur eine Terrasse, die 
mit der untersten, jiingsten Ruhrterrasse korrespondiert; es ist 
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eine ganz junge Talbildung, die frisch in den festen Felsen 
eingeschnitten ist. Hine diluviale Rinne weiter von Steele ab 
nach Norden hin ware allerdings bis zu einem gewissen Grade 
denkbar. Uber Kray 148t sich naimlich wirklich eine diluviale 
Rinne nach Norden verfolgen. Diese ist jedoch nicht Alter 
als die Grundmorane, sondern jiinger; denn an ihrer Westseite 

schneidet die Grundmorane, auf den Praglazialschottern auf- 
liegend, mit einem Erosionsrand gegen dieses Tal ab. Ver- 
folgen wir diese Rinne nach Norden hin, so stoSen wir auch 
bald auf Schwellen unter der LéSbedeckung, die die weitere 
Konstruktion einer alten Rinne unméglich macht. Von Schonne- 
beck zieht sich namlich tiber Dahlbusch, Mechtenberg, Leithe, 
Wattenscheid eine Schwelle héher aufragender Kreideschichten 
durch, die das Vorhandensein einer jungdiluvialen Rinne von 
Kray nach Norden hin vollstandig ausschlieBt. 

Ks bleibt also nur die Annahme, daS entweder die Tal- 
bildung tektonisch angelegt ist, oder da8 das His mit seinen 
Schmelzwassern diese Rinne selbst ausgekolkt hat. Hine tek- 
tonische Anlage des Tales ist aber ganz unmdoglich, ein Graben- 
bruch liegt nicht vor. Querverwerfungen sind wohl vorhanden, 
aber sie sind ganz unbedeutend; der Bergbau hat vielmehr 
besonders bei der Zeche Heinrich unter dem Ruhrtal voll- 
kommen ungestérte Verhdltnisse angetroffen. Hine solche Ver- 
werfung miuBte aber auch jiinger sein als die Kreide. Ks ist 
ja aber eine bekannte Tatsache, daB in dem Gebiete 6stlich 
von Essen Stérungen, die die Kreide mitverworfen haben, zu 
den gréBten Seltenheiten gehéren. In dem hier in Frage 
kommenden Gebiet von Huttrop und Freisenbruch 6stlich von 
Steele sind Verwerfungen der Kreide nirgends nachzuweisen. 
Die Méglichkeit einer tektonischen Anlage des Ruhr- 
tales scheidet also vollkommen aus. 

Die Frage, weshalb gerade hier der EKinbruch des Eises 
in das alte Gebirge erfolgte, ist also nur auBerordentlich schwer 
zu beantworten. Modoglicherweise hangt dieser Vorsto8 damit 
zusammen, da der Kreidestidrand hier bei Essen nicht mehr 
als hoch aufragende Gelaindeschwelle wie am Haarstrang aus- 
gebildet ist, sondern wegen der Faciesanderung in der Kreide 
nur unbedeutende, wenig widerstandsfahige Erhebungen bildete, 
die noch dazu durch die altdiluvialen Ruhrschotter vor Heran- 
nahen des Inlandeises bereits ganz abgetragen waren. So 
konnten Zungen des Inlandeises durch die Bodengestaltung 
vielleicht schon praformiert sein, die dann gegen den Gebirgs- 
rand vorgeschoben wurden. Welche Faktoren hierbei weiter 
noch eine Rolle spielten, entzieht sich vorlaufig unserer Kenntnis. 
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Es ist méglich, da® viele Zufalligkeiten zusammenwirkten; 
vielleicht spielte auch der Sutan, die bekannte gréSte Uber- 
schiebung des westfalischen Carbons, eine Rolle dabei. Diese 
erreicht den westlichen Talrand des Ruhrtals zwischen Schlob 
Schellenberg und Heisingen, folgte infolge der Faltung der 
Uberschiebungsfliche dem heutigen Ruhralluvium bis fast in 
die Gegend von Steele und biegt dann nach Osten um. Diese 
Uberschiebung kann natirlich das Tal nicht tektonisch an- 
gelegt haben, wohl aber hat sie eine starke Zertriimmerung 
der Bee eivemassen hervorgerufen. Die hierdurch hervor- 
gerufene leichte Angreifbarkeit der Schichten lieB vielleicht 
gerade hier eine wunde Stelle des Gebirges entstehen, die der 
evortierenden Wirkung der Schmelzwasser keinen Widerstand 
zu leisten vermochte. Vollstandig befriedigen kann diese KEr- 
klarung allerdings auch nicht. Ks bleibt eben nur die 
Erklarung, da8 die Schmelzwasser selbst hier eine 
Rinne vor dem Hisrand ausgeschlagen haben, in die 
sich Endmoranenbildungen hineinlegten. 

Ein analoges Verhalten der Endmorane ist von Th. WEGNER 
auch fir die jimgere Endmorane von Minster nachgewiesen'). 
Nach seinen Feststellungen legt sich diese Kndmorane auf 
bedeutende Erstreckung in eine Rinne oder Mulde hinein, die 
héchstwahrscheinlich durch die hoch herabstiirzenden Schmelz- 
wasser des Hisrandes erst ausgekolkt ist. 

Kin gleiches Verhalten zeigt auch die Endmoraine von 
Laer und von Crengeldanz. Die beiden alten Pforten von 
Laer und Crengeldanz, die von der altdiluvialen Ruhr benutzt 
wurden, und um die sich die altdiluvialen Ruhrschotter delta- 
artig in riesigem Bogen anordnen, dessen Grenze itiber Froh- 
linde, Castrop, Riemke verlauft, sind durch das Inlandeis 

offenbar bedeutend vertieft. Durch das Abteufen eines Spil- 
versatzschachtes der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesell- 
schaft in Langendreerholz ist festgestellt, daB die Unterkante 
der Glazialbildungen auch hier bis unter das Niveau der 
untersten Ruhrterrasse hinabgreift. Die Aufschittung betragt 
an der Crengeldanzer Pforte 60—62 m; sie beginnt mit sehr 
groben, reichlich mit nordischem Material durchsetzten Kiesen, 
und erst tber diesen stellen sich die feineren, mit Blocken 

durchsetzten Sande ein. Die Unterlage der altdiluvialen Ruhr- 
schotter dirfte in dieser Pforte in einer Héhenlage von 140 m 
gelegen haben. Auf Rechnung des Inlandeises ist also an 

) Ta. WeGner: Uber eine Stillstandslage der groBen ee ane 
im Minsterlande. Diese Zeitschr. 62, 1910, Monatsber., S. 391 ff 
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diesen Stellen eine Auskolkung im Betrag von ca. 50 m zu 

setzen. 
Die Hérder Endmorane zeigt keinerlei ahnliche Verande- 

rungen des Untergrundes. Sie sind dort jedoch keineswegs 
ausgeschlossen, da unsere Kenntnis solcher Erscheinungen bei 
Hérde wegen der starken geschlossenen Lé8decke und der 
geringen Tiefe der Aufschliisse noch sehr lickenhaft ist. 

Ungelést bleibt die Frage, wo die Schmelzwassermassen 
des Inlandeises ihren Abfluf8 fanden. Von Horde und Barop 
zieht sich das breite Annener Tal nach Witten hin, das den 

Aufnahme des Verfassers. 

Fig. 7. 

Kiesgrube in der Endmorane von Langendreerholz. 

Gedanken nahelegt, da hier eine Schmelzwasserrinne zu suchen 
sei. Die Diluvialbildungen in derselben bestehen aber bei 
Witten aus reinen Ruhrschottern, frei von jedem nordischen 
Material. Hier herrschen Gesteine des Sauerlandes, besonders 
aus dem Devon und Culm, vor, wahrend umgekehrt bei Barop 
Schotter und Sande auftreten, die nur aus carbonischem 
Material, gemischt mit nordischen Geréllen, bestehen. In der 
Talbildung haben wir also zwei ganz verschiedenartige Teile, 
die durch eine Talwasserscheide in der Gegend yon Annen 

-voneinander getrennt sind und eine gemeinsame Entstehung 
des gesamten Talzuges ausschlieBen. 

Diese Beobachtungen bestatigen also vollstandig die von 
Herrn P. KRUSCH bereits vor langerer Zeit miindlich wiederholt ge- 
auBerte Auffassung, da8 im Annener ebenso wie im Aplerbeck- 
Sohider Tal keine einheitliche Talbildung vorliegt, sondern dab 
nur die besonders flache Talwasserscheide dieses Bild vortauscht. 
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Es fehlt also jeder Anhaltspunkt, wo die Schmelzwasser 
geblieben sind. Diese Frage bleibt vorlaufig noch ungelést. 

Die Beobachtungen, die im vorstehenden niedergelegt sind, 
liefern aber vielleicht einen brauchbaren Beitrag zu der Frage, 
ob das His oder seine Schmelzwasser imstande waren, 
mennenswert die Oberflachenformen des festen Ge- 
birges umzugestalten. Fir dieses Gebiet miissen wir 
die Frage bejahen und dirfen uns vielleicht, ohne vor- 
eilig zu verallgemeinern, doch wohl fragen, ob diese 
Tatigkeit des Inlandeises nicht schon oft unterschatzt 
worden ist. 

In der Diskussion sprechen die Herren BEYSCHLAG, 
WUNSTORF, GRUPE, FLIEGEL und der Vortragende. 

Herr GRUPE macht in der Diskussion zu dem Vortrage 
des Herrn BARTLING tiber die Endmorainen am Nordrande des 
Rheinischen Schiefergebirges Bedenken dagegen geltend, da 
die Schmelzwasser des Hises lokal eine 50—60 m tiefe Tal- 
rinne im festen Gebirge erzeugt haben sollen, und weist auf 
die den geschilderten Verhaltnissen analoge Erscheinung hin, 
da8 im mittleren FluBgebiete der Weser die Glazialaufschiit- 
tungen ebenfalls tief in die Taler hinunterreichen, mag es sich 
nun um die Ablagerungen der mittleren (zweiten) Vereisung, 
wie bei Hameln, oder um die Ablagerungen der ersten Vereisung 
(Porta'), Freden-Alfeld, nordwestlicher Harzrand) handeln. 
In diesen Gegenden kénnen bedeutendere Erosionswirkungen 
der Schmelzwasser im Alteren Gebirge schon aus dem Grunde 
nicht angenommen werden, weil die Glazialschichten im un- 
mittelbaren Niveau der Taler oder doch nahe demselben von 
rein fluviatilen Bildungen vielfach unterlagert worden, und 
zwar im einen Falle (bei Hameln) von den Schottern der 
Mittleren Terrasse, im anderen Falle (am Harzrande in der 
Gegend von Gandersheim, Seesen und Juliushiitte) von pra- 
glazialen Schottern und Schuttmassen, die als Liegendes der 
altesten Glazialbildungen sogar schon das jungpliocaine Alter 
der Taler bekunden. (Zur naheren Orientierung iiber diesen 
Gegenstand vgl. die in dieser Zeitschrift 1909 und 1912 ver- 
dffentlichten Aufsitze tiber die Weserterrassen). 

1) DaB die Vergletscherung an der Porta und im Zusammenhange 
damit die in der Literatur schon mehrfach erérterte Ablenkung der 
Weser ins Gebiet der Haase-Ems in die erste unserer drei Hiszeiten 
fallt, ist das Ergebnis neuerer Untersuchungen, tiber die bei nachste. 
Gelegenheit berichtet werden soll. 
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In der Diskussion weist der Vortragende darauf hin, 
da8 im Rheinischen Schiefergebirge eine Ausfurchung der Taler 
schon zur Pliocanzeit oder im dlteren Diluvium ausgeschlossen 
ist. Stets liegen die dltesten Terrassen am héchsten, wahrend 
die jingsten in den tieferen Teilen der Taler auftreten. In 
den schematischen Darstellungen Fig. 5 und 6 (S. 197 u. 199) 
sind diese Terrassen nicht mit zur Darstellung gebracht. In 
der Umgebung von Kupferdreh kennen wir pliocane Ablage- 
rungen in Form von Quarzschottern erst etwa 10 km weiter 
sudlich auf den héchsten Erhebungen bei Velbert. Sie liegen 
dort fast 200 m tiber dem Talboden der Ruhr. 

Fir die Auffassung, da8 glaziale Schmelzwasser diese 
Ausfurchungen bewirkt haben, sprechen besonders auch die Auf- 
schlisse in dem neuen Spilversatzschacht der Gelsenkirchener 
Bergwerks- Aktiengesellschaft in Langendreerholz. Dort konnten 
in der ganzen Machtigkeit von tber 60m, die in den Sanden 
und Kiesen durchteuft wurden, tiberall nordische Komponenten 
nachgewiesen werden. An der Basis fand sich aber gréberer Kies, 
in dem das nordische Material besonders reichlich vorhanden 
war. Gerade dieses Auftreten von groben Kiesmassen nordischer 
Herkunft unmittelbar auf der erodierten Unterlage von alterem 
Gebirge spricht aber dafiir, daB8 die Rinnen durch diese Ab- 
lagerungen selbst geschaffen sind. Dem Alter nach sind diese 
Glazialbildungen, wie bereits im Vorjahre (a .a. O.) nachgewiesen 
wurde, héchstwahrscheinlich in die 2. Kiszeit zu stellen. Insofern 

besteht véllige Ubereinstimmung mit dem von Herrn FLIEGEL 
auf der linken Rheinseite nachgewiesenen Alter der ent- 
sprechenden HEndmoranen. 

Gegen die Méglichkeit, da8 die Rinne hier tektonisch 
angelegt sein kénnte, sprechen, abgesehen von dem im Vortrag — 
ausgefihrten Grinden, das Verhalten der Fléze in den Zechen 
der beiden Seiten des Ruhrtales, deren Abbau zum Teil unter 
das Ruhrtal vorgedrungen ist. Die Fléze liegen dort voll- 
standig ungestért. Eine tektonische Entstehung der Rinne, 
in der die m&chtigen Kiesaufschiittungen liegen, ist demnach 
volistandig ausgeschlossen. 

Herr BERG berichtete tiber neue Basaltfunde im 

Riesengebirge. 

Basalt war im Riesengebirge bisher in der geologischen 
Literatur nur vom Eisenberg bei Saalberg und aus der Kleinen 
Schneegrube bekannt. Bei den Kartierungsarbeiten auf dem 
Blatte Krummhibel wurden verstreute Bruchstiicke in geringer 



Zahl dicht sidlich vom Pferdestein und dstlich vom Hibelstein 
entdeckt. Ferner fand sich an einem Promenadenweg unter- 
halb der Marthahéhe in Krummhibel ein kleiner, nur 30 cm 
machtiger Basaltgang von ost —westlichem Streichen, der sich in 
Lesesteinen noch 50--100 m weit westwirts verfolgen lieB. 
Die drei Fundpunkte liegen in einer von Ost nach West sich 
hinziehenden Linie, deren Verlangerung genau auf den eben- 
falls ost-—westlich streichenden Gang in der Kleinen Schneegrube 
und weiterhin ungefahr auf das Basaltvorkommen vom 
Schwarzen Berge beim Forsthaus Iser hinweist. Auf derselben 
Linie liegt ein von Herrn WENKE in Hirschberg in der Zeit- 
schrift des Riesengebirgsvereins bekanntgegebener Fundpunkt 
von Basaltlesesteinen am Nordwestabhang des Dirren Berges 
siidlich von Hain. Es scheint also hier zweifellos eine einheit- 
liche Bildung, wenn auch kein zusammenhangender Basaltgang, 
vorzuliegen, also eine Ost — Westspalte, auf der an verschiedenen 
Punkten geringe, in der Tiefe vielleicht zusammenhangende 
Basaltmassen aufgedrungen sind. 

Seiner petrographischen Natur nach handelt es sah an 
allen drei Fundpunkten um einen Glasbasalt, der Augit, Olivin 
und Magnetit in reichlicher Glasbasis fihrt. Der Basalt vom 
Pferdestein ist besonders olivinreich, der vom Hibelstein etwas 
blasig entwickelt. Feldspat fehlt fast véllig, trotz eines ziem- 
lich hohen Al-Gehaltes. Die Feldspatmasse scheint also im 
Glas enthalten und nicht ausgeschieden zu sein. Nur ganz 
vereinzelt finden sich kleine Feldspatleistchen, an die sich 
winzige Augitmikrolithen rauhreifartig ansetzen. Bemerkens- 
wert sind mikroskopische, unscharf begrenzte rundliche Partien 
des Gesteins, in denen das Glas tiberwiegt und als Ausschei- 
dungen nur winzige tiefbraune Hornblendesaulchen enthalt. Hine 
von Calcit erfillte Geode inmitten einer solchen Glaspartie 
beweist, da es sich hier nicht um 4lteste, intratellurische, 
sondern im Gegenteil um die letzten restlichen Ausscheidungen 
des Magmas handelt. 

Die Analyse (Analyt. Eymr) ergab folgende Werte: 
TE re tes tek Pees Uke ted oa 36,87 
MO a ere ec ei or, 3,16 
Al, O, ERM otNee” ey Mckee saeth Nal ig cea iay Ce! wl) ™ 10,54 

Bey Oey ere cee ae nae Mae et etl, 7,38 
THO ee. See Reh eS Ds 124 
Cay Cree ern the ek er eek | 13,78 
IM or Ohare lag is tow ei ea) oi eal 1k 2br ye 11,90 
IO 0,73 
ING OM ceo eate ied aor cs cia Gita ical sete » 1,07 

92,67 



Ubertragyy: 5 ibs pci eeeeee 92.67 
Fy 0 5. 2 sae eae Beason eee eee 6,02 
SOs ss 3 oe ete Moiese ee eae eee Spur 
Shy ee cet eee ee ee 0,13 
GOs ne 2 eg ee ae ee 0,44 
Py Osis Sey eats eae ae Se ea 0,96 

100,22 

Herr L. FINCKH spricht tber Alkaligesteine in dem 
niederschlesischen Schiefergebirge. 

Vor einiger Zeit wurde mir von Herrn Professor Dr. 
E. ZIMMERMANN eine Reihe von Diabasen und Porphyren aus der 
Umgebung von Bolkenhain im niederschlesischen Schiefergebirge 
zur Untersuchung tibergeben, nachdem er mich darauf aufmerksam 
gemacht hatte, daB ein Teil dieser Gesteine durch die Fihrung 
von blauen Hornblenden ausgezeichnet ist. In diesen Gesteinen 
ist die blaue Hornblende schon friher durch KALKOWSKyY’') 
und nach ihm von GURICH beobachtet worden; und GURICH’) 
hat sie als Glaukophan erkannt und naher beschrieben. 

Die Gesteine, in denen sich der Glaukophan findet, sind 
mehr oder weniger stark geschieferte Diabase. Wahrend die 
Feldspate dieser Gesteine meist sehr starke Zertrimmerung 
und z. T. auch Zersetzung erkennen lassen, sind die Augite 
oft noch recht frisch. Es sind Titanaugite, die bisweilen, wie 
auch GURICH hervorhebt, randlich von dem sekundaren Glau- 
kophan umwachsen sind. 

Von besonderer Bedeutung fir die Auffassung dieser 
glaukophanfithrenden Diabase und Diabasschiefer ist nun das 
Auftreten von echten Keratophyren in raumlich engem Ver- 
bande mit jenen Gesteinen, iiber deren geologisches Alter in 
neuerer Zeit nur GURICH sich geduBert hat. Nach ihm ge- 
héren sie in das Untersilur. 

Von den Keratophyren dieses Gebietes sind besonders 
zwei Gesteine von Interesse, ein quarzfihrender Keratophyr 
von MERZs Steinbruch bei Klein-Waltersdorf und ein ahnliches 
Gestein vom Hichenbusch bei Hohendorf. Diese Gesteine sind 
ebenfalls durch die Fihrung von blauen Hornblenden charak- 
terisiert. Es ist aber hier eine primare, arfvedsonitische 
Hornblende. Die Grundmasse dieser Gesteine ist ausgesprochen 
trachytoid. Diese Keratophyre missen also den Lahn- 

1) E. Karxowsky: Uber griine Schiefer Niederschlesiens. Tscherm. 
Min. Mitt. 1876, 5. 87—116. 

2) G. Girtcn: Beitrage zur Kenntnis der niederschlesischen Ton- 
schieferformation. Diese Zeitschr. 34, 1882, 8. 691—734. 
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porphyren zugerechnet werden. Wie manche Lahnporphyre 
entsprechen auch sie als paldovulkanische Aquivalente pan- 
telleritischen Arfvedsonittrachyten. Derartige Gesteine sind 
ausgesprochene Alkaligesteine, und ich stehe nicht an, auch 
die anderen Keratophyre dieses Gebietes, die frei sind von 
Alkalihornblende, die sich aber durch die Fihrung von oft 
fleckigen natronreichen Feldspaten auszeichnen, als echte Kera- 
tophyre, also ebenfalls als echte Alkaligesteine, zu betrachten. 

Nach LossEn') bilden die Keratophyre ,,ein interessantes 
saures Glied derjenigen paldozoischen Eruptionsformation, an 
deren basischem Ende die echten Diabase stehen“. ROSEN- 
BUSCH hat friiher die Keratophyre in ihrer Gesamtheit als 
Alkaligesteine aufgefaBt. Da sie aber in unseren deutschen 
Gebieten stets in engem Verbande mit Diabasen auftreten, die 
ROSENBUSCH seinen Kalkalkaligesteinen zurechnet, so ist er 
neuerdings”) geneigt, den gré8eren Teil der keratophyrischen 
Gesteine als ,,ErguB8gesteine der Kalkalkalimagmen vom che- 
mischen Charakter der Aplite“ anzusprechen. Dafir spricht 
fiir ihn besonders auch der Umstand, da8 in den Keratophyren 
Alkalipyroxene und Alkaliamphibole, die doch den effusiven 
Formen der Alkalimagmen haufig eigen sind, nicht ganz ein- 
wandfrei nachgewiesen werden konnten. 

Inzwischen hat aber R. BrRauNnS*) fiir mitteldevonische 
Keratophyre des Lahn- und Dillgebietes den einwandfreien 
Beweis fiir deren Zugehorigkeit zu den Alkaligesteinen er- 
bracht. BRAUNS hat in einem Keratophyr aus dem Rupbach- 
tal arfvedsonitische Hornblende und Agirin nachgewiesen und 
hat auBerdem festgestellt, da8 ein Teil der mitteldevonischen 
Diabase des Lahn- und Dillgebietes alkalireiche Essexite sind. 

Die Frage, ob die glaukophanfihrenden Diabase und Diabas- 
schiefer des niederschlesischen Schiefergebirges, besonders der 
Umgebung von Bolkenhain, als essexitische Gesteine anzusehen 
sind, glaube ich schon jetzt in bejahendem Sinne beantworten 
zu durfen. Wenn auch das Studium dieser Gesteine durch 
die starke mechanische Deformation eines groBen Teiles der 
Gemengteile sehr erschwert wird, so deutet doch die eigen- 

1) R. Lossmn: Diese Zeitschr. 84, 1882, S. 455. 
2) H. Rosmnsuscn: Mikrosk. Phys. der massigen Gesteine, 4. Aufl, 

Bd. Il, 2, 8. 14938. 
®) R. Brauns: Beitrige zur Kenntnis der chemischen Zusammen- 

setzung der devonischen Eruptivgesteine im Gebiete der Lahn und Dill. 
N. Jahrb. Min., Beil.-Bd. XXVII, 8. 306 u. 265 ff. — Siehe auch DOrmrr: 
Beitrage zur Kenntnis der Diabasgesteine aus dem Mitteldevon der 
Umgebung von Dillenburg. Diss. Gieven 1902 und N. Jahrb. Min., Beil.- 

15* 
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artige Umwachsung der Titanaugite durch eine sekundare 
Glaukophanhornblende darauf hin, da8 wahrscheinlich diese 
Pyroxene einen Mantel von natronhaltigem Augit besessen 
haben. Die Fithrung von solchen Titanaugiten mit Agirin- 
augitmanteln ist gerade fiir manche alkalireichere Essexite 
charakteristisch. 

Meine Auffassung der Gesteine aus der Umgebung von 
Bolkenhain ist also kurz gefaBt folgende: Wir haben in dem 
niederschlesischen Schiefergebirge eine palaovulkanische Alkali- 
gesteinsprovinz, in der Kssexite mit trachydoleritischen Dia- 
basen und Keratophyren, die zum Teil typischen Alkalitrachyten 
entsprechen, in engem geologischen Verbande auftreten. 

Ich glaube ferner, da der Satz Lossens: Es liegt in 
den Keratophyren ,ein interessantes saures Glied derjenigen 
Kruptivformation vor, an deren basischem Ende die echten 
Diabase stehen“, sich in seiner ganzen Tragweite aufrecht er- 
halten lassen wird. 

Zur Diskussion spricht Herr BERG und der Vortragende. 

In der Diskussion warnt Herr BERG vor einer Uber- 
schatzung des Vorkommens natronhaltiger, blauer Hornblenden 
in stark umgesetzten und geschieferten Gesteinen bei Be- 
urteilung der petrographischen Natur des urspringlichen vor- 
metamorpken Magmas. Das Vorkommen derartiger Hornblenden 
in den Geoden mit Calcit u. a. beweist, daB sie nicht nur 
durch Umsetzung aus Natronpyroxenen, sondern auch als echte 
Neubildungen entstehen koénnen. Zu solcher Neubildung ist 
durch Reaktion des Natrongehaltes der Plagioklase auf die 
normalen Pyroxene tberall im Gestein Gelegenheit gegeben. 

Demgegeniiber weist Herr FINCKH darauf hin, da8 in 
den ebenfalls zum Teil stark druckmetamorph veranderten 
Diabasen Ostthiringens solche Neubildungen von Glaukophan 
nicht beobachtet werden konnten, wahrend sie in den Diabasen 

und Diabasschiefern der Umgebung von Bolkenhain auffallig 
haufig erscheinen. 

Herr W. WOLFF machte eine kurze ‘Mitteilung tiber 
meue Funde pliocaéner und diluvialer Conchylien in 

glazialen Stromkiesen bei Obornik in Posen. 

Das Stadtchen Obornik liegt nérdlich von Posen an der 
Einmindung des kleinen Welnaflusses in die Warthe. Ostlich 
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der Stadt befinden sich in der diluvialen Terrasse des Welna- 
Warthewinkels, deren tieferer Untergrund durch den pliocénen 
»Posener Ton’ (Flammenton) gebildet wird, Kiesgruben, die 
reich an Geschieben aller Art und besonders an abgerollten 
Knochen und Conchylien sind. Seit langen Jahren ist Herr 
Sanitaitsrat Dr. Von CHLAPOWSKI (Posen) bestrebt, die Fossilien 
zu sammeln. LEHine Folge von Conchylien, die er kirzlich 
Herrn RAUFF itbersandte, wurde von H. MENZEL und dem 

Vortragenden untersucht und zeigte folgende Zusammensetzung: 

1. Jurassische Fossilien, z. T. anhaftend an braunem Sand- 

stein, nicht bestimmt. 
2. Serpula Damesii (Cenoman). 
3. Mitteloligocine Conchylien: Husus multisulcatus, Pleuro- 

toma Selysu, Pl. subdenticulata. 
4, Pliocine Conchylien: Paludina crassa MENZEL, P. ef. 

gradata SABBA, verschiedene andere nicht bestimmbare 
Paludinen. 
Paludina diluviana, diluvial. 
Cardium edule, diluvial. 

7. Corbicula fluminalis, diluvial? 
So Or 

Die jurassischen Fossilien médgen, da sie recht zahlreich 
sind, einheimischer Herkunft sein. Man kennt in der Provinz 
Posen eine Reihe von Juravorkommen (Pakosch, Hohensalza), 
und weitere mégen verborgen unter dem Diluvium der KEnt- 
deckung durch tiefere Brunnenbohrungen harren. 

Die mitteloligocanen Conchylien sind wohl von Norden 
durch das Inlandeis herbeigeschleppt. Man kennt Mittel- 
oligocan in dem Gebiet zwischen Frankfurt a. d. O., Lands- 
berg und Koslin; vielleicht reicht es im Ostseegebiet bis zur 
Weichselmindung. 

Die pliocanen Paludinen sind offenbar einheimischen Ur- 
sprungs. Nachdem durch JENTZSCH und MENZEL die Palu- 
dina crassa Mzu. aus dem ,Posener Ton“ von Lopatken in 
der Gegend von Culm, Westpr. (rechts der Weichsel) bekannt- 
gegeben ist, darf man annehmen, daf diese Art, wo sie inner- 
halb des Verbreitungsgebietes des Posener Tons auf sekundarer 
Lagerstatte vorkommt, aus demselben ausgewaschen ist. Ubrigens 
ist auch ein abgerollter Mastodon-Zahn aus der Oborniker 
Kiesgrube beschrieben worden, der wohl ebenfalls dem Posener 
Ton (,,Flammenton") entstammt. 

Corbicula fluminalis gilt an den thiringischen Fundorten 
— meines Wissens den einzigen Deutschlands — als Fossil 
des 4lteren Interglazials. In Frankreich und England findet 



ee Ah)) 

sie sich in diluvialen Terrassen, z. B. im Themse-Tal, und 
auBerdem bei Cromer an der ostenglischen Kiste, einem Fund- 
ort, der von deutschen Kritikern gleichfalls fir alteres Inter- 
glazial angesehen wird. In Déanemark ist sie an zwei 
Stellen gefunden, wo ihr ein  praglaziales Alter zuge- 
schrieben wird. 

Als gleichwertig den thiringer Corbicula-Schottern gelten 
die Paludina diluviana-Tone der Mark, die mit ziemlicher 
Sicherheit dem Alteren Interglazial zugerechnet werden. So 
ist es vielleicht kein Zufall, da’ sich in Obornik neben der 

Corbicula jfluminalis zahlreiche Exemplare der Paludina 
diluviana finden. 

Auf diese letztere und einige andere interglaziale 
Konchylien hat bereits F. WAHNSCHAFFE im Jahrb. d. geol. 
Landesanstalt 1897 aufmerksam gemacht. 

In den Rahmen des Alteren Interglazials dirfte vielleicht 
auch das Cardiwm edule gehéren. Allerdings erklarte Maas 
die zwischen Argenau und Birnbaum a. d. Warthe zerstreuten 
Vorkommen mariner Sande mit Cardiwm edule fir wahrschein- 
lich praglazial'). Aus dem Vergleich mit den westpreuBischen 
Vorkommen habe ich indessen den Schlu8 gezogen”), daB die 
marinen Schichten von Ost- und Westpreu8en und Posen mit 
den Paludinenbanken eng verbunden sind, und vermutlich der 
gleichen Zeitepoche wie diese, also dem 4lteren Interglazial, 

angehoren. 

Darauf wurde die Sitzung geschlossen. 

Vv. Ww. O. 

WAHNSCHAFFE. BARTLING. J ANENSCH. 

1) Diese Zeitschr. 1904, Monatsber., S. 27. 
*) W. Wourr: Die geologische Entwickelung Westpreubens. 

Schriften d. Naturforschenden Gesellsch. in Danzig, N. F., Bd. XIII, 
Heft 3/4, 1918. 



Briefliche Mitteilungen. 

14. Vorbergbildung und Tektonik am Nordrand 

der Schwabischen Alb. 

Von Herrn Ricuarp Lana. 

(Mit 3 Textfiguren.) 

Tibingen, den 6. Februar 1913. 

Vom Neckarland aus bietet sich die Schwabische Alb 
dem Auge des Beschauers als eine fast ununterbrochene 
hochragende Gebirgsmauer dar. rst in gréBerer Nahe lost 
sich die Bergwand in zahllose Vorspriinge und Vertiefungen 
auf, die als unregelmaBige Zacken und Grate ins Vorland 

_hinausragen oder als tief eingerissene Taler die Albmasse 
zerschlitzen. Da und dort erscheinen der Alb vorgelagert 
vereinzelte niederere oder héhere Kuppen und ,Bihle“ oder 
steil ansteigende Vorberge, die fast die Héhe der Albhoch- 
flache erreichen und als herrliche Aussichtspunkte auf den 
Steilabfall der Alb bekannt sind. 

Die Vorberge der Schwabischen Alb sind letzte Reste, 
letzte Zeugen aus einer Zeit, da die Alb weiter nach Westen 
und Norden reichte. Sie tiberdeckte bekanntlich zur Miocan- 
zeit noch die Gebiete des heutigen Stuttgart, und ist seit 
dieser Zeit unter dem Einflu8 von Erosion und Denudation 
immer weiter nach Siidosten zurickgewandert. An manchen 
Stellen fielen kleine Bezirke des Albmassivs langsamer der 
Zerstorung anheim als das umliegende Gebiet, und so trifft 
man heute entlang dem Nordrand der Alb die eben genannten 
Vorberge und Hiigel, die aus irgendeinem Grunde noch nicht 
so tief abgetragen sind wie das sie umgebende Gelande. 

Es erschien mir nicht uninteressant, den Griimnden nach- 
zugehen, aus denen die Vorberge bis auf den heutigen Tag 
erhalten geblieben sind. Zum Teil sind die Bedingungen 
fir die Vorbergbildung schon lange bekannt, zum Teil 
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mochte jedoch auch der Zufall eine ausschlaggebende Rolle 
dabei spielen. Auch fir diese anscheinenden Zufallsprodukte 
lieB sich ein tieferer Grund ihrer Existenz erkennen, wie dies 
im folgenden nachgewiesen werden soll. 

Schon nach den Gesteinen, aus denen die Vorberge 
vollstandig oder mindestens bis zu einem gewissen Teile auf- 
gebaut sind, kann man die Vorberge in zwei vollstandig ver- 
schiedenartige Gruppen einteilen. 

Kin Teil der Vorberge besteht, mindestens um deren 
Kuppen, aus Basalttuff, den Ausfillmassen der , Vulkan- 
embryonen’ der Schwabischen Alb. Da, abgesehen von dem 
zu den Hegauvulkanen gehdrenden badischen Wartemberg, 
vulkanische Erscheinungen am Nordrand der Alb auf die 
Kirchheimer und Reutlinger Gegend beschrankt sind, so tritt 
auch nur hier diese Art von Vorbergen auf. Da den Tuffen 
eine mehr oder weniger grofe Masse harter WeiSjurakalkstiicke 
tief hinab in den Schloten beigemengt zu sein pflegt und oft. 
eine betrachtliche Verkittung der Tuffe zu beobachten ist, so. 
kommt ihnen manchmal eine ziemlich bedeutende Widerstands- 
fahigkeit gegen zerstérende Hinfliisse zu. Diese Widerstands- 
fahigkeit wird besonders dann erkennbar, wenn die die Tuff- 
rohren umgebenden harten Kalke des Wei8en Juras abgetragen 
sind. Dann vermochten die darunterliegenden Schichten vom 
WeiSen Jura a bis zu dem eine Gelandeterrasse erzeugenden 
Kalkgestein des Braunen Jura y, die fast ausschlieBlich aus. 
weichen tonigen und mergeligen Schichten bestehen und nur 
selten von einer Kalkbank unterbrochen werden, der Erosion 

so gut wie keinen Widerstand entgegenzusetzen. Deshalb: 
wurde diese Schichtenserie trotz ihrer hohen Machtigkeit von 
tiber 150 m stets rasch abgetragen, wenn erst die schiitzende 
Decke der Weifjurakalke zerstoért worden war. Die tuff- 
erfillten Rébren dagegen hielten, soweit sie infolge ihrer 
Gesteinszusammensetzung und Verkittung eine gewisse Festig- 
keit besaBen, der Zerstérung stand und wurden allmahlich 
ringsherum freigelegt und als Kegelberge oder niedere Kuppen 
herausprapariert, wenn sie auch vorher auf der intakten Alb- 
hochflache Maare gebildet haben mochten. So entstanden die 
vulkanischen Vorberge, wie der Georgenberg bei Reutlingen, 
der Florian und Weinberg bei Metzingen, die Limburg bei 
Weilheim und alle die kleineren ,Buihle“ und ,Bélle“ der 
Reutlinger und Kirchheimer Gegend, die der dortigen Land- 
schaft ihren eigenartigen Charakter verleihen. 

Die zweite Gruppe von Albvorbergen besteht ausschlieBlich 
aus Sedimentschichten und reicht stets mindestens bis zu 



der ersten Zone harter Kalk des Weifen Juras hinauf, da 
die Berge nur so als AuBenlieger der Zerstérung zu trotzen 
vermochten. An solchen Vorbergen, die vom mittleren oder 
unteren Braunen Jura als Sockel aufragen, waren zu nennen 
aus dem siidlichen Teil der Schwiabischen Alb der Hohen- 
karpfen und der Lupfen bei Spaichingen, der Lemberg, Ober- 
hohenberg und Plettenberg zwischen Rottweil und Balingen, 
im mittleren Teile der Alb der Hohenzollern bei Hechingen 
und die Achalm bei Reutlingen, im nérdlichen Teile derselben 
die zwischen Fils und Rems gelegenen drei Kaiserberge Hohen- 
staufen, Rechberg und Stuifen, und als letzter Vorposten im 
Nordosten der Ipf bei Bopfingen. 

Bei der Entwicklung dieser Vorberge wie iber- 
haupt bei der allmahlichen Abtragung der Alb geht der Zer- 
sto6rungsvorgang im allgemeinen in der Weise vor sich, 
daB die an den Berghangen zutage tretenden weichen Schichten 
des untersten Weifen und der oberen Halfte des Braunen 
Juras durch die Kinwirkung der Atmospharilien rasch zerstért 
und fortgefiihrt werden. Bei den harten Kalken des WeifSen- 
Juras vollzieht sich die Zerstérung viel langsamer. Nur ganz 
allmahlich bréckelt unter dem Hinflu8 von Frost und Hitze 
und der erodierenden Tatigkeit des Wassers das WeiBjura- 
gestein an den Steilkanten der Alb ab und stirzt, gewaltige 
Kalkschutthalden bildend, ins Tal hinab. Wo sich ein Kalk- 
plateau befindet, das nicht mehr von wasserhaltenden, den 
darunterliegenden Kalk mehr oder weniger vor der Durch- 
feuchtung schitzenden Tonschichten tiberdeckt ist, wird auch 
oberflachlich das Wasser eindringen, bei zerkliftetem Gestein 
dasselbe chemisch und mechanisch zermiirben und die Zer- 
stdrung der Stufe an der Steilkante gegen das Albvorland 
beférdern. Auch vermégen dann die Sickerwasser die unter 
den harten Jurakalken liegenden weichen Tone, soweit die 
ersteren Zerkliftung aufweisen, zu durchfeuchten und am Berg- 
hang zum Rutschen zu veranlassen. Auf diese Weise kann 

das harte Kalkgestein auch durch Nachgeben der Unterlage 
zum Abbrechen und damit zur Zerstérung gebracht werden. 
Immer jedoch bleiben die harten Weifjuraschichten gegen- 
tiber den sie unterlagernden Mergeln und Tonen in der 
Geschwindigkeit ihrer Zerstérung relativ zuriick, und es re- 
sultiert deshalb stets ein steil in die Hohe ansteigender Berg- 
hang, der nach oben mit einer harten WeiSjuraplatte abschlieBt, 
die nicht selten gegen das Tal zu Felsbildungen und senkrecht 
abstiirzende Steilwinde zeigt. Daher wird im Verlaufe der 
Erosion zwar ,die horizontale Ausdehnung der Alb immer 
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kleiner und kleiner; aber die Hohe derselben bleibt bis zum 

letzten Augenblicke, in welchem das letzte Stiick dahinsinken 
wird, ungefihr wenigstens, dieselbe“'). 

Fir die Vorbergbildung kommt als wichtiger Faktor noch in 
Betracht, ob die Kalke des WeiSen Juras eine gré8Bere oder 
geringere Wetterbestandigkeit besitzen und deshalb langere 
oder nur kirzere Zeiten ihrer Zerstérung zu trotzen vermégen. 

In dem normal ausgebildeten WeiSen Jura zeigen die 
harten 6-Kalke, die hier im wesentlichen in Betracht 
kommen, weithin ungefahr gleiche Machtigkeit und gleiche 
petrographisch-strukturelle Higenschaften: Banke aus vdllig 
dichtem Kalkgestein, die in diimneren oder dickeren Lagen 
parallel tber einander liegen und in grdSere oder kleinere 
Stiicke und Klétze zerbrechen. Sie werden somit auch iberall 
ungefahr die gleiche Festigkeit und Wetterbestandigkeit gegen 
die zerstérenden Hinfliisse der Atmospharilien aufweisen. 

Anders in den ,kolonisierten® Wei8juraschichten, 
wo wuchernde Schwaimme die Bildung ungeschichteter Kalk- 
felsen, haufig schon vom Weifen Jura w ab beginnend, an 
Stelle von Tonschichten oder ,wohlgeschichteten® Kalken 
veranla8t haben. In diesem Falle ist die Machtigkeit der 
harten Kalke, die die weichen Tone und Mergel bis hinab 
zum mittleren Braunen Jura itiberragen, oft eine betrachtlich 
gréBere als in den sie umgebenden nichtverschwammten Weib- 
juraschichten, und infolge der massigen, ungeschichteten, weithin 
kompakten Beschaffenheit der Schwammfelsen neigen diese 
noch viel weniger zur Verwitterung als die geschichteten Wei8- 
jurakalke. Sie kénnen deshalb auch von der Erosion viel 
weniger leicht angegriffen werden, weil sie als ziemlich wasser- 
undurchlassige, zusammenhangende, senkrecht aufragende, ge- 
waltige Felsplatten die darunterliegenden weichen Tone vor 
der Durchfeuchtung und Wegfiihrung schitzen. Unterbrechen 
schon geschichtete Kalkbinke von einiger Vertikalentwicklung 
die rasche Abtragung, indem sie die Bildung von Terrassen 
veranlassen, so ist dies in noch erhdhtem MaBe der Fall, wenn 
gewaltige, scheinbar einheitliche Felsklétze mit unzuganglichen 
Steilwanden von hundert und mehr Metern Hohe und betracht- 
licher horizontaler Erstreckung sich den Hinfliissen der Erosion 

entgegenstellen. 
Da die Verschwammung des unteren Weifen Juras 

besonders in der Balinger Gegend auftritt, so Ja8t sich 

1) Branco: Schwabens 125 Vulkanembryonen. Jahresh. d. Ver. 
f. vaterl. Naturkunde in Wirttemberg, 1894, S. 525. 
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gerade hier der Gegensatz zwischen der Zerstérung der 
geschichteten und der verschwammten Gebirgsteile beobachten. 
Schon in den 7Oer Jahren des vorigen Jahrhunderts hat 
ENGEL in seiner trefflichen Studie tiber den. WeifSen Jura in 
Schwaben auf diese Gegensadtze hingewiesen: , Der kolonisierte 
Fels trotzt Jahrtausenden, wahrend die weichen Tonschichten 
drum herum der Zeit und dem LEinflu8 der Atmospharilien 
erliegen; so entstanden eben Béllert und Hoérnle als die weit 
vorragenden Schildwachen des Tals, das offenbar lediglich 
durch Erosion gebildet ist')“. Besonders sei auch der Lochen, 
dieses wuchtigen Felsklotzes aus Schwammgestein, gedacht. 
Da8 nicht nur die Tonschichten, von denen ENGEL spricht, 
sondern auch das geschichtete WeiB-6 leichter zerstért werden 
als die in ihm eingebetteten Schwammriffe, lehrt ein jeder 
Besuch der dortigen Gegend. 

‘Was nun die im siidlichen Teile der Schwabischen 
Alb gelegenen, oben genannten Vorberge betrifft, so mag 
der eine oder andere der Verschwammung der Weifjurakalke, 
die er an seinen Gipfel tragt, neben andern Ursachen seine 
Hxistenz verdanken. So zeigt der Plettenberg nach ENGEL 
gum Teil verschwammten Weifen Jura y, auf dem Oberhohen- 
berg fand er nur einen kleinen Schwammklotz im #7). Die 
iibrigen genannten Vorberge der Siidalb sind dagegen wohl 
ausschlieBlich aus geschichtetem Wei8em Jura aufgebaut. Fir 
sie dirfte deshalb der eben genannte Grund fir die Erklarung 
ihrer Bildung nicht herangezogen werden kénnen. Da ich sie 
als mir weniger bekannt von der Besprechung ausschliefe, 
méchte ich es auch dahingestellt sein lassen, inwieweit ihre 
Entstehung mit Krosionswirkungen von der Donauseite her in 
Beziehung gebracht werden kann, oder ob sie etwa unter den- 
selben Bedingungen erhalten geblieben sind wie die im folgenden 
zu beschreibenden nichtvulkanischen Vorberge im mittleren 
und nordlichen Teile der Alb. 

Bei diesen letzteren Vorbergen vom Hohenzollern 
dis zum Ipf kann Verschwammung der Weifjurakalke nicht 
die einzige Ursache der Isolierung dieser Bergkegel gewesen 
sein. Zwar zeigt die Achalm unter normal geschichtetem 
WeiBem Jura noch einige Meter verschwammte massige Felsen, 
und der Rechberg sowie der Stuifen, ersterer jedoch nur auf 
seiner Nordseite, trigt eine Schwamm-y-Kuppe’). Aber selbst 

1) Jahresh. d. Ver. f. vaterlandische Naturkunde in Wirttemberg, 
1877, S. 140. 
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wenn, was mindestens bei der Achalm, wo die Verschwam- 
mung erst unter den normal abgelagerten Schichten auftritt, 
héchst unwahrscheinlich ist, die Schwammschichten die Vor- 
bergbildung der genannten Berge veranlaBt hatten, so ist damit. 
die Bildung der ibrigen, keine Schwammschichten tragenden 
Vorberge noch keineswegs erklart. Man hat deshalb bisher 
bei der Erklarung der Vorberge allgemein den Zufall fir das 
Ubrigbleiben dieser Erosionsreste verantwortlich gemacht. Und 
tatsachlich 14Bt sich leicht ausmalen, wie bei der Erosion am 

Nordrand der Alb da und dort ein. Gebirgspfeiler durch die 
Gunst seiner Lage, unberthrt von den zerstérenden Hin- 
flissen der Atmospharilien, erhalten geblieben ist. Bei dieser 
Auffassung ist jedoch der Begriff ,Gunst der Lage“ ein 

undefinierbares Etwas'). | 
Auf Grund der geologischen Kartierung der Achalm bei 

Reutlingen und ihrer Umgebung, die hochst merkwirdige 
Ergebnisse zeitigte, wurde ich darauf aufmerksam, da8 die 
Erhaltung der zu besprechenden Vorberge doch einem tieferen 
Grund zu verdanken ist, als man bisher annehmen mochte, 
daB tatsichlich eine gewisse ,,Gunst der Lage’ fiir ihre Bildung 
anzunehmen ist, nicht aber eine aus dem Zufall, sondern aus. 
einer gesetzmaBigen Abhangigkeit heraus geschaffene. Alle 
die Albvorberge vom Hohenzollern bis zum Ipf sind, 
soweit sie nicht vulkanischen Ursprungs sind, in 
ganz gesetzmaBSiger Weise von tektonischen Sté- 
rungen abhangig, die in deren Nahe durchstreichen. 

Meine Kartierung, deren Ergebnisse in tektonischer Be- 
ziehung auf der nebenstehenden Kartenskizze vermerkt sind, 
ergab, daB die Achalm nicht nur, wie EB. FRAAS bei der 
Revision von Blatt Urach der geologischen Spezialkarte von 
Wirttemberg im MaBSstab 1:50000 (1902) eingehend unter- 
sucht hat, auf der Stidseite von einer ungefahr ostnorddstlich 
streichenden Verwerfung begrenzt ist, deren Sprunghéhe hier 
— nach Nordosten zunehmend — zirka 25— 30 m erreicht, 

sondern da8 auch auf der Nordseite des Berges eine tektonische- 
Linie mit wechselnder, zunachst der Achalm iber 40 m 
erreichender Sprunghéhe gegen Eningen sich hinzieht und dort: 
sich mit ersterer vereinigt. Wie aus der Kartenskizze ersichtlich 
ist, bildet so die Achalmscholle eine keilformig gegen Osten 
auslaufende Staffel zwischen einer hédheren Nordscholle und 

1) In den ,Grundziigen der Physiogeographie‘ von Davis und 
Braun (8. 129) ist die Vorbergbildung an der Alb durch starke Erosions- 
vorgange erklart. 
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einer tektonisch tieferliegenden Siidscholle. Wahrend die Nord- 
und Siidscholle ungefahr gegen Ostsiidosten betrachtliches Kin- 
fallen aufweisen, zeigt die Achalmscholle einen vorwiegend 
nordlichen Hinfall. Da die Sprunghdhe zwischen Nord- und 
Achalmscholle betrachtlicher ist als zwischen letzterer und 
der Siidscholle, so bestand von jeher fir den nérdlichen Teil 
der Achalmscholle eine relative Tiefenlage. Es befand sich 
somit zu einer Zeit, da zu beiden Seiten der Achalm das 
Gebirge noch bis zum WeiSen Jura § und héher aufragte, der 
Teil des Wei8en Jura 6, den heute die Achalm tragt, groBen- 
teils relativ tiefer als die Weif-8-Schichten der Nord- und 

Qchalin - 

Eningen 

Fig. 1. 
Tektonik an der Achalm bei Reutlingen. Nach Aufnahmen des Verfassers. 

MaBstab 1: 100000. 

Stidscholle. Hier reichte somit das harte Kalkgestein héher 
hinauf, und es wurde von der Oberflachenverwitterung, wie sie 

die Albhochflache zeigt und wie sie auch an den geschichteten 
6-Kalken gegentiber den Schwammschichten deutlich erkennbar 
ist, rascher zerstért als die tieferliegenden WeiSjura-6-Schichten 
des nérdlichen Teils der Achalmscholle’). 

Durch die relative Tiefenlage der Achalmscholle in An- 
lehnung an eine hodherliegende Scholle kann zwar die relativ 
lange Erhaltung des Wei8en Juras auf ihr erklart werden, 
nicht aber die Abtrennung der Achalm vom Albmassiv. Es 

mu8 hier noch ein weiteres Moment fir die Erklarung heran- 
gezogen werden. Hs ist die haufige Beeinflussung der FluB8- 
laufe durch die Tektonik; eine Auffassung, die ich, was 
die Verhaltnisse in Wirttemberg anbelangt, schon langer ver- 
trete’). Sehr haufig schlieBen sich die Wasserlaufe aufs 

1) Vgl. auch das geologische Profil durch die Achalm in Lane: 
Der Nordrand der mittleren Schwabischen Alb. Geolog. Charakter- 
bilder, Nr. 14, 1913. 

7) Vgl. z. B. Lane: Zur Tektonik von Wirttemberg. Jahresh. 
d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Warttemberg 1911, S. XCVIf. 
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engste an die vorhandenen tektonischen Richtungen an, derart, 
daB sie entweder ziemlich genau der tektonischen Stérung 
folgen, also entlang den tektonischen Linien am raschesten 
erodieren, oder da sie, was in mehr oder weniger abge- 
tragenem Gelainde haufig einzutreten pflegt, parallel zu den 
tektonischen Stérungen rechts oder links seitlich davon laufen. 
Die Richtung der Fluflaufe parallel zu den vorhandenen 
tektonischen Liniensystemen ist vielfach eine so ausgesprochene, 
daB sie uns den feineren Schollenbau eines Gebiets zu ent- 
hillen vermag, der oft vom Geologen im Gel&nde nicht 
mehr mit Sicherheit nachweisbar ist. So kénnen Fluflaufe 
auch ihrerseits zur Erkennung tektonischer Linien dienen. 
Uber die Tatsache der Beeinflussung der Richtung der Fluf- 
laufe durch die Tektonik beabsichtige ich an anderer Stelle 
naheres zu berichten. 

Die beiden tektonischen Linien, die die Achalm 
nérdlich und siidlich umsaumen, vereinigen sich in 6stlicher 
Richtung zwischen Vorberg und Albmassiv. Sie schlieBen 
somit die Achalmscholle tektonisch gegen die Alb ab. Setzt 
man nun den eben angegebenen Satz voraus, daf die Fluf- 
laufe gern in der Richtung von Verwerfungen sich hinziehen, 
so wird es verstandlich, da8 die Achalm eben deshalb von 
der Alb abgetrennt wurde, d.h., da8 die Erosion zwischen der 
heutigen Achalm und dem heutigen Albrand rascher sich 
vollzog als an der Achalm selbst, weil gerade zwischen Vor- 
berg und Alb die Verwerfungen sich erstreckten. Diese stellten 
gegeniiber der tektonisch in sich geschlossenen Achalmscholle 
ein Kohdsionsminimum dar, Linien, in denen die Zerstérung 
des Gebirges besonders leicht einsetzen konnte. Tatsachlich 
befindet sich heute zwischen Achalm und Alb ein weites Tal, 

in dem der Ort Eningen sich entwickelt hat, und mehrere 
kleine Bache und Taler zu beiden Seiten des Vorberges ver- 
laufen in der Richtung der tektonischen Linien und deuten 
so schon 4u8erlich die Richtung, wenn auch vielfach nicht 
den genauen Verlauf, der Verwerfungen an. 

Noch viel klarer als an der Achalm tritt die Abhangig- 
keit der hier besprochenen Albvorberge von der Tektonik 
beim Hohenzollern heraus. 1911 hat WAIDELICH in einer 
kurzen Notiz die Vermutung ausgesprochen, da der Hohen- 
zollern auf der Fortsetzung eines nordwestlich gerichteten, an 
Onstmettingen vorbeiziehenden Grabens liege'). Schon vor dieser 
Veréffentlichung hatte Herr cand. rer. nat. GRUNVOGEL die Kar- 

1) Blatter des Schwabischen Albvereins. S. 299. 
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tierung der Onstmettinger Gegend aufgenommen, und er konnte 
im Verlauf seiner ausgezeichneten Untersuchungen, die in ab- 
sehbarer Zeit als Dissertation erscheinen diirften, zeigen, daB die 
Lagerungsverhaltnisse zwischen Alb und Hohenzollern sich in 
der auf Fig. 2 skizzierten Weise verhalten. Ich verdanke 
diese sowie die Sprunghéhenangaben der Freundlichkeit des 
Herrn GRUNVOGEL. Die Sprunghdhe der beiden nordwest- 
lich gerichteten Verwerfungen betragt je ca. 80m, die von 
Stidosten auf den Hohenzollern zu laufende, von ihm durch 
eine Querverwerfung jedoch getrennte Scholle bildet somit. 

- Mkenzollern 

Fig. 2. 

Tektonik am Hohenzollern. Nach GruUNVOGREL. 

MaBstab 1: 100000. 

einen Graben, der sich in ununterbrochener Folge noch 8 km 
weit nach Siidosten fortsetzt. Die zwischen der Hochalb mit 
dem Zellerhorn als Ausléiufer und dem Hohenzollern nord- 
Ostlich gerichtete Verwerfung hat ca. 20 m Sprunghéhe in der 
Weise, daB die Siidostscholle gegen die Hohenzollernscholle 
um diesen Betrag abgesunken ist. Ob dieselbe zu beiden 
Seiten tiber den Graben hinaus sich fortsetzt, konnte mangels 
genigender Aufschliisse nicht festgestellt werden, ist jedoch 
infolge des eigentiimlichen Verhaltens der dieser Richtung 
folgenden Bache anzunehmen. Ks ergibt sich somit eine 
relative Tiefenlage der Hohenzollernscholle, und zwar von 60 
bis 80 m gegeniiber den seitlich gelegenen Schollen. Diese 
Tiefenlage bewirkte eine langere Erhaltung der harten Kalke 
des WeiSen Juras innerhalb des Grabens als zu beiden Seiten 
desselben. Die Querverwerfung aber veranlaSte die Abtren- 
nung des Berges von der Albtafel, indem von Nordosten und 
Sidwesten parallel zu deren Streichen zwei Bache die Gebirgs- 
briicke zwischen dem Vorberg und dem Zellerhorn immer 
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tiefer hinab abtrugen und heute noch abtragen. Die Schollen- 
Jage sowie der Verlauf der tektonischen Linien war somit auch 
hier fiir die Ausgestaltung des Vorberges als solchen von ent- 
scheidendem HinfluB. 

Was die drei Kaiserberge Hohenstaufen, Rechberg 
und Stuifen anbelangt, so kann ich mich hier auf die Ein- 
zeichnungen von Hp. FRAAS bei der Revision des Blattes 
Gmiind der geologischen Spezialkarte von Wirttemberg im 
MaBstab 1: 50000 (1907) stiitzen sowie auf Angaben WERNERS 
in seiner geologischen Studie iber Hohenstaufen und, Spielburg’). 

. N6érdlich von den drei Kaiserbergen verlauft, wie die Karten- 
skizze Fig. 3 ausweist, eine parallel dem Lauf der Rems 
folgende, ziemlich genau ostwestlich gerichtete Verwerfungszone, 
an der die Kaiserbergschollen abgesunken sind. Jeweils ist die 
tektonische Lage des nérdlichen Albvorlandes die hodhere?). 
Die noérdlich vom Hohenstaufen sich erstreckende Verwerfung 
hat nach WERNER eine Sprunghéhe von im Mittel 60m. Nach 
WERNER geht die am Hohenstaufen sich hinziehende Nord- 
verwerfung in einem Zuge auch nordlich vom Rechberg vorbei. 
Er glaubt aber nicht, da8 alle beim Rechberg beobachteten 

1) Inaugural-Dissertation Berlin 1907. Eine Karte ist der Disser- 
tation nicht beigegeben, so da der Verlauf der Verwerfungen ent- 
sprechend der Auffassung Wurners im einzelnen nicht festgestellt 
werden konnte. 

) Dieselbe Lagerungsweise ist auch zwischen der Schurwald- und 
der Filderscholle zu beobachten. Dieses Absinken der jeweiligen Sid- 
schollen hatte Scarnu (Zur Morphologie der Schwabisch-Frankischen 
Stufenlandschaft. Forschungen z. deutschen Landes- und Volkskunde 
1909, S. 884) zu bedenken geben miissen, ob er daraufhin von einem 
Absinken des nérdlichen Vorlandes gegentber der Alb sprechen 
durfte, wenn er nicht sichere geologische Beweise dafiir in Handen - 
hatte. Der einzige geologische Beweis fir ein Absinken des noérdlichen 
Albvorlandes, den Scusu beibringt, ist eine beim Bergbau von Wasser- 
alfingen gefundene Verwerfung mit einer Sprunghdhe von ganzen zwei” 
Metern. Es ist ohne weiteres verstindlich, daf seine Berechnung eines 
Absinkens des Vorlandes gegeniiber der Alb um 60m auf Grund der 
Hoéhenlage von Sandterrassen tertidren und diluvialen Alters keinen 
sicheren Beweis bietet. (Vgl. hierzu die eingehenden neueren Unter- 
suchungen von Ep. Fraas gelegentlich der Revision des Blattes Aalen 
der geognostischen Spezialkarte von Wirttemberg im MaBstab 1: 50000 
[1912].) Allein die Lagerungsverhaltnisse der Juraschichten vermogen 
hier einen sicheren Aufschlu8 zu geben. Eps. Fraas hat jedoch im 
Kochertal nicht nur keine Verwerfung im Sinne Scugus gefunden, sondern 
vielmehr ,ein auffallend starkes Einfallen der Schichten gegen Siden“, 
das mit einer muldenfoirmigen Absenkung ohne Bildung einer Ver- 
werfung zusammenzuhaingen scheint. Die Voraussetzung Scueus fir 
seine Flu8umkehrungen hangt somit vollig in der Luft. Es sind daher 
auch alle von ihm daran gekniipften Schlisse nur von problemati- 
schem Wert. 
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Stérungen ausschlieBlich auf diese Verwerfung zurickgehen, 
daB somit noch andere Stérungslinien in Betracht kommen. 
FRAAS zerlegt, wie auf der Kartenskizze eingetragen ist, die 
Nordlinie WERNERs in zwei getrennte Verwerfungen, deren west- 
liche vor dem Rechberg gegen Siiden zu abbiegt. “Beide Ansichten 
stimmen also darin iiberein, da zwischen Hohenstaufen und 
Rechberg tektonisch gestértes Gelinde sich befindet, das beide 
Vorberge gegeneinander tektonisch abschlieBt. Auch gegen 
Siidwesten ist der Hohenstaufen abgesunken, wie aus der 
Kartenskizze ersichtlich ist. Er zeigt deshalb eine deutlich 
ausgepragte relative Tiefenlage den ihn umgebenden Schollen 
gegeniiber, Auch beim Rechberg tritt seine tektonische Tiefen- 

>> 

oe Hohenstaufen 

~S 
~ 

= SV = \ 
SN NG a 

Rechberg 

2~ Stuifen 

Fig. 3. 
Tektonik an den Kaiserbergen Hohenstaufen, Rechberg, Stuifen. 

Nach Ep. Fraas. 
Mafstab 1: 150000. 

lage zum mindesten gegen das nordliche Albvorland deutlich 
hervor und ebenso die zwischen zwei éstlich und westlich vom 
Rechberg gelegenen tektonischen Linien eingeschlossene Lage. 
Moglicherweise setzen auch beim Stuifen, abgesehen von der 
tektonischen Nordlinie, weitere Verwerfungen durch. Jeden- 
falls zeigt auch er eine gewisse Tiefenlage gegen Norden. 
Vielleicht hangt seine Isolierung aber auch noch mit seiner 
im WeiSen Jura vorhandenen Verschwammung der Schichten 
zusammen. Wenn nun auch fir den Stuifen nur eine sichere 
Verwerfung fiir seine tektonische Entstehung ins Feld gefihrt 
werden kann, so ist doch wenigstens fiir die beiden andern 
Kaiserberge, Hohenstaufen und Rechberg, mit Sicherheit deren 
Isolierung und Erhaltung auf ihre relative Tiefenlage und ihre 
Umsaumung durch Verwerfungen auf mehreren Seiten und 
besonders auch gegen die Alb hin zuriickzufihren. 

Was endlich den am weitesten nach Nordosten zu ge- 
legenen Albvorberg, den Ipf bei Bopfingen, anbelangt, so ragt 
dieser am Westrande des vulkanischen Rieses gelegene Au8en- 

16 
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lieger mitten aus tektonisch gestértem Gebiet auf. Wahrend 
sich zwar an ihm selbst eine ununterbrochene Schichtenfolge 
erkennen laSt, findet man schon westwarts die durch das Auf- 

steigen des Rieslakkolithen veranlaBten Uberschiebungen am 
Lauchheimer Tunnel und in niachster Nahe am Sigart und 
Buchberg Vorkommen von ortsfremdem Grundgebirgs- und 
Trias- bzw. Juragestein. Es darf somit auch hier ohne weiteres 
damit gerechnet werden, da8 die Erhaltung und Herausarbeitung 
des Ipfs als isolierter Kegel mit tektonischen Stérungen zu- 
sammenhangt, die in seiner Nahe durchstreichen. Obwohl 
genaue Aufnahmen iber die tektonischen Verhaltnisse aus 
diesem Gebiete fehlen, so lassen sich doch einige Angaben 
dariber machen. Schon DEFFNER und O. FRAAS haben bei 
der Bearbeitung der Blatter Bopfingen und Ellenberg der 
geognostischen Spezialkarte von Wirttemberg im Maf8stab 
1: 50000 auf zwei tektonische Linien hingewiesen, die Sigart- 
Hirnheimer und die Zipplinger Achse, die fir unsere Zwecke 
von Bedeutung sind'). Die Sigartlinie verlauft tiber den west- 
lich vom Ipf gelegenen Sigart an dessen Siidseite dem EKgertal 
entlang in siddéstlicher Richtung. Die Zipplinger Linie, in 
nordsiidlicher Richtung sich erstreckend, streicht dstlich vom 
Ipf vorbei und trifft siidéstlich von Bopfingen auf die Sigart- 
linie, so da8 dadurch die Scholle, auf der der Ipf sich erhebt, 
tektonisch voéllig von der Alb abgeschlossen wird. LEntlang 
der Zipplinger Linie vom Blassenberg nordéstlich vom Ipf bis 
zum Flochberger SchloBberg und zur Beiburg sidéstlich von 
ihm fallen die Schichten der Westschollen betrachtlich ein, 
und es zeigt sich so bei der Ipfscholle ,eine muldenartige 
Einsenkung, welche die Jurabanke herabgezogen und die dem 
Ries zugewendete dstliche Seite des Berges in ihrem ganzen 
Bau verandert hat“. Der Verlauf der beiden tektonischen 
Linien ist auf der REGELMANNschen geologischen Ubersichts- 
karte von Siidwestdeutsshland schematisch eingetragen. Aus 
der Darstellung von DEFFNER und FRAAS, die bis heute keinen 
Widerspruch gefunden hat, geht hervor, daf die Ipfscholle an 
der Zipplinger Linie eingesunken ist und somit eine relative 
Tiefenlage einnimmt, die der langeren Erhaltung der héheren 
Juraschichten férderlich war. Die Entstehung des Ipfs als 
Vorberg ist der Abtrennung der Ipfscholle von dem Albmassiv 
durch die genannten Stérungslinien zuzuschreiben, entlang 
deren einer, der Sigartlinie, die Eger ihr Bett auf langere 
Erstreckung gegraben hat. 

1877 8.2730. 
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Uberblickt man die bei den zuletzt besprochenen 
Albvorbergen vom Hohenzollern bis zum Ipf gefun- 
denen Verhdltnisse, so ]a8t sich mit Bestimmtheit 

sagen, daB ihre heutige Existenz stets mit der be- 
sonderen tektonischen Lage ihrer Schollen im Zu- 
sammenhang steht, dergestalt, da einerseits die 
relative Tiefenlage der Schichten die lange Erhaltung 
der harten widerstandsfahigen Kalkbanke des Wei8en 
Juras und damit auch der darunterliegenden weicheren 
Juraschichten beginstigt, und daB& andererseits 
der Verlauf tektonischer Linien zwischen dem Alb- 
massiy und dem nachmaligen Vorberg und die da- 
durch hervorgerufene raschere Wirksamkeit der 
Erosion entlang diesen Linien die Herausschalung 
und Abtrennung dieser hochragenden WeiSjurarelikte 
vom Albplateau bewirkt hat. Jedenfalls wird sich 
niemand der ‘Tatsache verschliefen kénnen, daB 

die diese AuB8enlieger stets auf mehreren Seiten 
umziehenden tektonischen Stérungen den wesent- 
lichsten Einflu8 auf deren Bildung gehabt haben. 
Dafir sprechen die hier beigegebenen, nach genauen karto- 
graphischen Aufnahmen angefertigten Abbildungen zu deutlich, 
auf denen die Vorberge stets durch Verwerfungen mit z. T. 
betrachtlicher Sprunghéhe von der Alb abgetrennt sind. Dabei 
ist noch zu beriicksichtigen, daB in weiten Gebieten Wirttem- 
bergs nur dann und wann Gebirgsstérungen von meist geringem 
Ausma8 auftreten und da8 tektonische Linien mit Sprunghéhen 
von finfzig und mehr Metern oft meilenweit fehlen. 

15. Uber Meteoritenfalle an Bord von Schiffen. 

Von Herrn ArtH. WICHMANN. 

Utrecht, den 8. April 1913. 

Gelegentlich der Besprechung des 1809 an Bord eines 
auf offenem Meere fahrenden Schiffes gefallenen Meteoriten 
hatte ich tibersehen, daB auch andere Falle bereits in der 
Literatur Erwaihnung gefunden haben’). Da die Angaben 

1) Ein verschollener Meteorit aus dem Jahre 1809. Diese Zeit- 
schrift 59, 1907, S, 220. 
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z. Tl. noch an Unsicherheiten leiden, mégen auch diese Vor- 
kommnisse einer Er6rterung unterzogen werden. 

1. JOH. BECKMANN hatte bereits der Reisebeschreibung 
des JOH. SIEGM. WURFFBAIN die Angabe entnommen, da’ 
nach einem von Blitz begleitenden Gewitter auf Deck felsen- 
harte Steine gefunden worden seien'). Diese Notiz wurde von 
EK. F. F. CHLADNI tbernommen und dabei zugleich das Er- 
eignis in das Jahr 1643 oder 1644 verlegt”). Aus dem er- 
wihnten Journal geht aber hervor, daB es am 23. April 1645 
stattfand, und zwar auf der am 12. desselben Monats auf dem 
Schiffe ,, Wesel“ von Surat aus angetretenen Fahrt nach Batavia. 
WURFFBAINsS Erzahlung lautet folgendermaSen: ,Den 23.%) 
hatten wir guten Fortgang, obschon sehr tribes Wetter, un- 
gefehr aber 2. Stund vor der Sonnen-Aufgang wurde es gantz 
still, darauf bekam sie einen schweren Blitz und starken 
Donnerschlag, durch ein Geschiitz-Loch an der lincken Seite 
des Schiffes hinein, welcher wie ein schmaler Stral Feuers den 
groBen Mastbaum hinauflieff, als er nun ungefehr 3 Klaffter 
Hohe erreicht, hat er sich weit mit einem groBen Knall zer- 
spreuet, den Mastbaum angezindet. und seinen Lauff bis zum 
auBersten Ende des Fahnensteckens verfolgt, wodurch ver- 
meldeter Mast von unten an bi8 an das groBe Zwerg Holtz 
Bas A ie zerschmettert, der groBe Stang oder anders oben 
aufstehende Mastbaum gantz zerrissen und unbrauchbar ge- 
macht, der Fahnenstécke wie ein Geréhr zerknicket, der Knopff 
aber desselben gar hinweggefiihret worden, solcher Brand 
nun wurde bald nechst Gottlicher Hilffe geléschet, als es aber 
Tag ward, hat man so wohl auf dem Schiff als in dem Mast- 
baum unterschiedliche Felsen-harte Steine gefunden, welche 
dieser erschréckliche Strahl mit sich gefiihret hat*).“ 

Die letztere Angabe beruht, wie bereits aus dem Text 
hervorgeht, lediglich auf Vermutung. Ks ist natirlich aus- 
geschlossen, daS die Steine einen derartigen Weg eingeschlagen 
haben k6nnten. 

2. Der zweite Fall ist ebenfalls zuerst durch JOH. BECK- 
MANN weiteren Kreisen bekannt geworden, jedoch abermals 
ohne Anfiihrung der Jahreszah]. Er hatte der Reisebeschreibung 
von O. E. WILLMAN die Angabe entnommen, da8 eine 8 Pfund 

1) Litteratur der alteren ReisebeschreibungenI. Gottingen1808,58. 96. 
2) Uber Feuermeteore. Wien 1819, S. 227. 
3) Das Schiff befand sich unweit der vorderindischen Kiste, etwa 

zwischen 10° und 12° N. 
*) Vierzehn Jahrige Ost-Indianische Krieg- und Ober-Kauffmanns- 

Dienste. Nirnberg 1686, 8. 193. 
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schwere Kugel auf ein Schiff mit vollen Segeln gefallen sei 
und dabei zwei Mann getdtet habe!). Es dirfte kaum einem 
Zweifel unterliegen, daB alle spateren Erwahnungen auf diese 
Notiz zuriickgehen”), wie denn auch CHLADNI das Ereignis in 
die Zeit zwischen 1647 und 1654 — der Dauer der Reise — 
verlegt®), J. C. POGGENDORFF konnte denn auch die Be- 
merkung nicht unterdriicken, da8 die Angabe in der mitgeteilten 
Form wenig Glaubwirdigkeit habe, und da8 es daher wiinschens- 
wert sei, sie im Original nachlesen zu kénnen‘*). 

WILLMAN war am 11. Juli 1648 auf einem hollandischen 
‘Kompanieschiff in Batavia eingetroffen. Sein Journal, eine sehr 
selten gewordene Schrift, enthalt tiber das letzte Vierteljahr 
ausschlieBlich die folgende Eintragung®): 

» Vthi Octob : Novemb : Decembri kommo 4thskilliga Skiepp 
effter i fran Hollandh/iblandh hwilka een Skieppare pa 
Skieppet Malacca berittade medh heek Skiepsfolcket / atti 
thet the segladhe vthi Wilda Hafwet/ ar een 8. Pundig Kuula 
kommen in ythi Skieppet/slaindes 2. Batzman dédz i allas 
syn ®), “ 

Es stellt sich also heraus, daB es mit der Angabe von 
BECKMANN seine Richtigkeit hatte, da8 aber leider WILLMAN 
nicht selbst der Beobachter war. Da aus seinen Aufzeich- 
nungen hervorgeht, da8 er ein sehr gewissenhafter Mensch 
war, so durfen wir auch in diesem Punkte seinen Angaben 
Glauben schenken. 

3. Nach den Mitteilungen eines Gartners, namens CARL 
RITTER, der an der Fahrt teilnahm, befand sich das Schiff 
» Esher, Kapt. Joun SMART, am 5. April 1820 unter 20° 
10 N, 51° 50’ W, als wahrend eines Platzregens ein etwa 
1/, Pfund schwerer Stein auf das Deck fiel und sogleich in 

1) a. a. O. I. 1808, S. 272. 
7) J. B. Eyrizs: Notice sur un recenil de voyages imprimés a 

Wisingsoe, en Suede. Ann. des Voyages XII. Paris 1810, S. 290. — 
Pierres meléoriques. C. R. Acad. des Sc. II. Paris 1836, S. 620. 

aya. a. ©! S. 228. 
4) Meteorsteinfall auf ein Schiff. PoGcrnp.-Annal. 38, Leipzig 

1836, S. 402. : 
5) Otorr EricHsson WILLMAN: Een kort Beskriffningh pa een 

Reesa till Ostindien och forbeskreffne Japan, in dem Sammelbande: 
Ken kort Beskriffning upp& Trenne Resor och Peregrinationer /sampt 
Konungsryket Japan. Wisingsborgh 1667, S. 196. 

6) Wirklich wird unter dem 4. Dezember 1648 die Ankunft des 
Schiffes ,Malacca* in Batavia berichtet (Dagh-Register gehonden int 
Casteel Batavia .. . Anno 1647—1648. ’s Gravenhage 1903, S. 171). 
Wie mir Herr Dr. J. pe Huxwu freundlichst mitteilte, ist das Journal 
der Malacca“ im Reichsarchiv im Haag nicht vorhanden. 
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mehrere Stiicke zersprang'). Es stellte sich aber heraus, daB 
RITTER das Opfer einer Tauschung geworden war, denn 
P. PartscH”?) und Frirpr. HOFFMANN?) berichteten iber- 
einstimmend, da der in Rede stehende Stein ein Kalkstein, 
also kein Meteorit sei. 

16. Uber ein feldspatreiches, knollenartiges 

Mineralageregat der Luanza-Pipe im Kunde- 

lungu (Katanga, Belgisch-Kongo). 

Von Herrn O. STUTZER. 

Freiberg i. S., den 10. April 1913. 

Im Kundelungu-Gebirge des Landes Katanga, Belgisch- 
Kongo, sind seit kurzem mehrere bluegroundfihrende Pipes be- 
kannt. Dieselben haben dort sedimentiare Schichten unbekannten 
Alters réhrenartig durchstoBen. Bruchstiicke des Nebengesteins 
(vor allem Kundelungu-Sandstein) enthalten sie eingeschlossen. 
Von diesen Pipes wurde im Jahre 1911 und 1912 die ,, Luanza- 
Pipe“ aufgeschlossen. Der Inhalt dieser Pipe erwies sich als 
typischer Yellow Ground mit seinen charakteristischen, bunten 
Mineralien: Ilmenit, Granat, Diopsid, Olivin. Seltener fand man 
im Setzgut auch Zirkone. Diamanten sind ebenfalls vorhanden. 

Im Juli 1912 besuchte ich zum letztenmal jene Stelle 
und fand bei dieser Gelegenheit in einem Haufen des dortigen 
Setzgutes (Tailings) auch ein knollenartiges Mineralaggregat 
von etwa WalnuBgriBe. Derartige (z. T. viel gré8ere) Knollen 
sind im Blueground der bekannten Diamantgruben Siidafrikas 
allgemein verbreitet und des 6fteren beschrieben worden. 

Schon makroskopisch lieB sich die Knolle durch ihren 
Granatgehalt als eine ,,eklogitahnliche Knolle“, ein sogenannter 
,Griquait", bestimmen. Die mikroskopische Untersuchung be- 
statigte dieses, zeigte aber zugleich eine von den bisher be- 

1) Jou. Luorsky: Fallen eines Meteorsteins an Bord eines auf 
hoher See segelnden Schiffes. Zeitschr. f. Phys. u. Mathem. VII. Wien 
1830, 8. 253—256. 

*) Berichtigung eines Irrthums. Ibid. 8. 282—383. . 
3) PoGGENDORFF: Noch einige Nachrichten tber Meteorsteine. 

PogGenp. Ann. XVIII, 1880, 8. 318. - 
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kannten Knollen abweichende Zusammensetzung, wie aus den 
folgenden Mitteilungen hervorgeht. — 

In der geologischen Literatur!) sind von Blueground- 
,Griquaiten” bisher folgende Varietdten beschrieben: 

1. Reine Granat-Knollen. 
Reine Diopsid-Knollen. 
Granat-Diopsid-Aggregate. 
Granat-Diopsid-Bronzit-Aggregate. 
Granat-Diopsid-Disthen-Aggregate (seltener). Ot OF bo 

Der neue, aus Katanga stammende Typus kann als 

6. Granat-Diopsid-Hornblende-Bytownit-Aggregat 

bezeichnet werden. 

Der Dinnschliff dieser Knolle zeigte unter dem Mikro- 
skope namlich folgendes: 

Hauptbestandteile der grobkérnigen Knolle sind Bytownit, 
Granat, Diopsid und braune Hornblende. Daneben treten auf- 
fallend viel Apatit, dazu brauner Glimmer, griiner Amphibol, 
Ilmenit und Chlorit auf. 

Der tafelformige, zwillinggestreifte Bytownit war starker licht- 
brechend als Kanadabalsam und wurde durch seine Ausléschung als 
Bytownit bestimmt. Der Granat war schwach rétlich gefirbt. Seine 
Form war gerundet, bisweilen ausgebuchtet. Der grinliche, mono- 
kline Pyroxen erwies sich als Diopsid. Der Apatit trat in dicken 
Stengeln oder unregelmaSigen Formen auf. Hr war optisch posi- 
tiv, nicht negativ, wie die Regel. Braune Hornblende, charakteri- 
siert durch ihre Spaltbarkeit, umschloB an einer Stelle einen Rest 
von Diopsid. Sie scheint aus Pyroxen durch Umbildung entstanden. 
Brauner Glimmer (auf Blattchen ohne Spaltbarkeit scheinbar ein- 
achsiger Achsenaustritt) war in geringer Menge mit der Hornblende 
vereint. AuBerdem sah man im Sehliff noch faserigen, grinen 
Amphibol, anscheinend ein sekundares Produkt. Der griine Am- 
phibol umgab braune Hornblende, Pyroxen und Granat und trat 
an einzelnen Stellen in zusammenhangenden Massen auf. AuSerdem 
fand sich etwas Chlorit, besonders in den Spaltrissen des Granates. 

Uber die Mengenverhiltnisse ist folgendes zu sagen: 

Der Bytownit wiegt im Schliffe vor, alsdann folgen Granat, 
dann nur in geringem Abstande, Diopsid und braune Hornblende, 
dann Apatit, darauf in gréBerem Abstande brauner Glimmer, 
Ilmenit und griiner Amphibol. 

1) Siehe O. SruTzer: Die wichtigsten Lagerstatten der_,,Nicht- 
erze“, I. Teil, 8. 108, Berlin 1911. (Die dortigen Mitteilungen angefihrt 
nach P. A. WaGner: Die diamantfithrenden Gesteine Sidafrikas usw., 
Berlin 1909.) 
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Bytownit in ,Eklogitknollen“ des Bluegroundes ist von 
P. A. WAGNER schon beschrieben worden, und zwar in einer 
Knolle der Jagersfontaingrube. -Zwischen Granat und Pyroxen 
fanden sich hier schmale Zonen, welche aus frischen, idio- 
morphen Bytownitleisten, aus stark doppeltbrechenden Augit- 
k6rnern und aus vielen grinen Spinellen bestanden. In diesen 
von P. A. WAGNER beschriebenen Knolle war aber der Bytownit 
ein untergeordneter Nebengemengteil, wahrend er in der Knolle 
von Katanga der erste Hauptgemengteil ist. 
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Die ordentlichen SitZUNgGeN der Gesellschaft finden in Berlin im Gebiude 
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Jedes ausserdeutsche Mitglied kann seine Jahresbeitrige durch einmalige Zahlung von 
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Reklamationen nicht eingegangener Heite und Monatsberichte der 
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Die Autoren der aufgenommenen Auifisatze, brieflichen Mitteilungen 
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Herstellungskosten. 

Zugunsten der Biicherei der Gesellschait werden die Herren Mit- 
glieder ersucht, Sonderabdriicke ihrer Schriiten an den Archivar ein- 

zusenden; diese werden in der nachsten Sitzung vorgelegt und, soweit 

angangig, besprochen. 

Bei Zusendungen an die Gesellschaft wollen die Mitglieder fol- 
gende Adressen benutzen: 

1. Manuskripte zum Abdruck in der Zeitschrift, Korrekturen sowie darauf beziig- 
lichen Schriftwechsel Herrn Kgl. Geologen, Privatdozenten Dr. Bartling, | | 
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schaile, Berlin N 4, Invalidenstr. 44. 
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Jeitsehrift 
der 

Deutschen Geologischen Gesellschaft. 

B.  Monatsberichte. 

Nr. 5. 1913. 

Protokoll der Sitzung vom 7. Mai 1913. 

Vorsitzender: Herr RAUFF. 

Als Mitglieder wiinschen der Gesellschaft beizutreten: 

Herr Dr. WILHELM KEGEL, Assistent am Museum der 

Kgl. Geol. Landesanstalt, Berlin N 4, Invaliden- 
straBe 44, vorgeschlagen durch die Herren BOuM, 
HERRMANN, GOTHAN. 

Herr Dr. Piuz, Dipl.-Ing. in Heidelberg, Hau8erstraBe 28, 
vorgeschlagen durch die Herren KOLBECK, BECK 
in Freiberg 1.5. und STUTZER. 

Der Vorsitzende legt die als Geschenk eingegangenen 
Werke der Versammlung vor. 

Herr H. RASSMUSS spricht iber die Parallelisierung 
des deutschen und alpinen Muschelkalkes. 

Die Versuche, die deutsche und die alpine Trias zu 
parallelisieren, gehen bis auf L.v. BucH') und F. v. ALBERTI”) 
zurick. Hine der ersten und die bisher fast einzig fest- 
stehende ist die im Jahre 1856 von SUESS und OPPEL in 
ihrer Arbeit , Uber die mutmaBlichen Aquivalente der Késsener 
Schichten in Schwaben“ vorgenommene Gleichstellung des 
germanischen Rhat mit den alpinen Késsener Schichten. Diese 
sind in gleicher Weise in den lombardischen Alpen im Siiden 
wie in den Nordalpen ausgebildet, und Schichten mit Avicula 

') Oberschlesische Versteinerungen in Oberitalien. Zeitschr. Deutsche 
Geol. Ges. I, 1849. 

2) Uberblick iber die Trias mit Bericksichtigung ihres Vorkommens 
in den Alpen. Stuttgart 1864. 
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contorta dehnen sich ja im Bereich der germanischen Trias 
bis nach Frankreich aus, wo sie vielfach an der Basis des 
Lias tiber altere Schichten transgredieren und daher von den 
Franzosen als Infralias zum Jura gerechnet werden. Die weite 
Verbreitung, die bei dem Flachseecharakter der rhatischen Ab- 
lagerungen besonders bemerkenswert erscheint und auf eine 
gro8e, aber sehr flache Transgression zuriickgeftihrt werden muB, 
findet sonst keine Analoga beim Vergleich der alpinen und ger- 
manischen Trias. Héchstens kénnte man noch die Ahnlichkeit 
des Buntsandsteins — besonders des Rét mit den Campiler 
Schichten — mit der skythischen Stufe anfiihren, die aber z. B. 
in den lombardischen Alpen zum Teil mit dem Perm verschmilzt. 

Der Vergleich des Muschelkalks und Keupers bereitet 
besondere Schwierigkeiten. Ein Vergleich auf Grund der 
Faciesverhaltnisse und Meeresschwankungen, wie ihn v. WOHR- 
MANN') versuchte, ist bei der ganzlich verschiedenen Aus- 
bildung der ,,binnenmeerischen"”) und ,,ozeanischen~ Sedi- 
mente unausfihrbar. Der auf 4bnlicher rein geologischer Me- 
thode beruhende Versuch LANGs*), den mittleren Keuper (Bunte 
Mergel und Stubensandstein) Schwabens mit den Raibler Sand- 
steinen gleichzustellen, weil beider Entstehung eine Hebung 
des hypothetischen Vindelicischen Gebirges voraussetze, erscheint 
auf. zu unsichere Daten gegrindet. 

Ahnliche Facies und gleiche Pflanzenformen scheinen die 
deutsche Jettenkohle und den alpinen Lunzer Sandstein zu 
verbinden und damit eine schon von STUR und spater besonders 
von BITTNER*) hervorgehobene Méglichkeit einer Paralleli- 
sierung zu bieten. Die Identitat der Flora wurde von BE- 
NECKE®) und PHILIPPI®) bestritten, die marine Fauna der 
schwabischen Lettenkohle zeigt nach der neuen Arbeit ZELLERS’) 
keinerlei Beziehungen zur alpinen. 

1) Alpine und auSeralpine Trias. N. Jahrb. Min. 1894, IT. 
*) Diese Bezeichnung Tornquists dirfte vor PHiuippis ,kontinen- 

tal“ den Vorzug verdienen. 
3) Das Vindelicische Gebirge zur mittleren Keuperzeit. Jahresh. 

Ver. f. vaterl. Naturkde. Wiirttembergs 1911. 
*) Bemerkungen zur Gliederung der alpinen Trias. Verh. Geol. 

Reichsanst. 1896. Die stratigraphische Stellung des Lunzer Sandsteins 
in der Triasformation. Jahrb. Geol. Reichsanst. 1897. 

») Lettenkohlengruppe und Lunzer Schichten. Ber. Naturf.-Ges. 
Freiburg X, 1897. 

2) Die Fauna des unteren Trigonodusdolomits von Schwieberdingen 
und des sogenannten Cannstatter Kreidemergels. Wiirttemberg. Jahresh. 
1898, S. 222. 

’) Zur Kenntnis der Lettenkohle und des Keupers in Schwaben. 
N. Jahrb. Min., Beil.-Bd. XXV, 1907, S. 117. 



Ein palaontologischer Vergleich der deutschen und alpinen 
Trias wurde teils auf einzelne Formen gegriindet, teils in der 
Ahnlichkeit von Brachiopoden- und Gastropodenfaunen gesucht. 
Unter den ersteren spielt das Vorkommen von nodosen Cera- 
titen in den oberen Buchensteiner Schichten des Vicentinischen 
Triasgebirges, die TORNQUIST!) entdeckte, eine vielumstrittene 

Rolle. Die Identitat mit den deutschen Formen wurde von 
PHILIPPI”) widerlegt. Auch scheint mir fiir die stratigraphische 
Bewertung in Betracht gezogen werden zu miissen, da8 im 
Vicentin hdhere Schichten als die Nodosen fiihrenden bis zum 
norischen Hauptdolomit fehlen bzw. durch Eruptivgesteine ver- 
treten werden. Es 1la8t sich also nicht beurteilen, ob der 
Ceratites Tornquistt Puiu. nicht in héhere Stufen hinaufreicht. 
In Sardinien ist er von TORNQUIST’) selbst bereits in Wen- 
gener Schichten gefunden worden, und entfallt damit nach 
FRECH*) die Moglichkeit genaueren stratigraphischen Vergleichs. 

Beim Vergleich ganzer Faunen ist der der Gastropoden- 
fauna des Marmolatakalkes, den SALOMON?) mit dem oberen 
deutschen Muschelkalk, vielleicht noch einem Teil der Letten- 

kohle, parallelisiert, zu erwahnen. Die Fauna des schwabischen 
Trigonodusdolomits und des ,,Cannstatter Kreidemergels” zeigt 
nach Painippi®) keine bestimmten Beziehungen zu alpinen. 

Der mittlere Muschelkalk Schwabens enthalt nach den 
Untersuchungen HOHENSTEINS") eine Reihe alpiner Einwanderer 
aus der ladinischen Stufe. 

Am wichtigsten ist das Vorkommen von alpinen Formen 
in Oberschlesien. Schon Eck hat in seiner Arbeit ,Uber die 
Formation des Buntsandsteins und Muschelkalks in Ober- 
schlesien“ 1865 die Mikultschiitzer Kalke des oberen Wellen- 
kalks auf Grund des Auftretens alpiner Brachiopoden mit dem 
Virgloriakalk verglichen, und andere sind ihm in der Gleich- 
stellung mit dem alpinen Brachiopodenkalk der anisischen 
Stufe gefolgt. AHLEURG®) hat dagegen mit Recht auf die 

‘) Ges. d. Wissensch. Géttingen 1896. Zeitschr. Deutsche Geol. Ges. 
1898. Das Vicentinische Triasgebirge 1901. 

2) Die Ceratiten des oberen deutschen Muschelkalkes. Paliont. 
Abh. VIII, 1901. 

3) AuBeralpine Trias auf Sardinien. PreuB. Akad. d. Wiss. 1904. 
4) Lethaea geognostica Trias, 8S. 274, Anm. 4. 
5) Marmolata, Palaontogr. 1895. 
B)ta.a. O. 1S. 205. 
7) Honensrein, Beitrag zur Kenntnis des mittleren Muschelkalks. 

Zentralbl. Min. 1911. 
8) Die Trias im stidlichsten Oberschlesien. Abh. Geol. Landes- 

anstalt 1906. 
Gs 



groBe vertikale Verbreitung dieser alpinen Brachiopoden, die 
zum gro8ten Teil noch in der ladinischen Stufe vorkommen, 
— wie iiberhaupt den Brachiopoden, die bei ihrer festsitzenden 
Lebensweise sich au8erordentlich abhangig von den Facies- 
verhaltnissen zeigen und nur langsam in der Horizontalen sich 
ausbreiten kénnen, nur ein beschrankter Wert fiir weitreichende 
stratigraphische Vergleiche zukommt!) — hingewiesen und den 
oberen diploporenfiihrenden Dolomit Oberschlesiens, der dem 
Oberen Wellenkalk angehért, auf Grund seiner Fauna und 
auch seiner Facies den ladinischen Riffkalken der Alpen gleich- 
gestellt. 

In der vortrefflichen Zusammenfassung, die unsere Kennt- 
nis tiber die gesamte Trias in der Lethaea geognostica gefunder 
hat, ist folgende Vergleichstabelle gegeben’): 

Zone der Daonella Lommel 

Oberer Muschelkalk Ladinisch BR ee gr si oocn sg eck 

Zone des Protrachyceras Reitzt 

Mittlerer Muschelkalk 

Zone des Ceratites trinodosus . 
Schaumkalk ri 

Utero (ee Anisisch’ “| ..2.2.. ree 
Wellenkalk Zone der Rhynchonella decurtata 

Muschelkalk }........ Bhs chk eteal! gi? NaN he oe a ae Beeist area 

Wellendolomit Zone des Dadocrinus gracilis 

Ebendort hat FRECH anhangsweise’) den ersten deutschen 
sicher alpinen Ammoniten aus Niederschlesien beschrieben, 
ohne damit weitere Schluffolgerungen zu verbinden. Kine 
zwar kleine, aber bis jetzt doch die einzige zusammengehorige 
Fauna von echten alpinen Cephalopoden aus demselben nieder- 
schlesischen Wellenkalk erlaubt mir, einen Beitrag zu der 
Altersfrage des deutschen Muschelkalkes, wenn wir von dem 
alpinen als dem Normalprofil ausgehen, zu liefern. 

Cephalopoden alpinen Charakters sind aus dem deutschen 
Muschelkalk schon lange bekannt. Die mit der mediterranen 

') Vgl. Guyer, Brachiopoden des Hierlatz. Abh. K. K. Geol. 
Reichsanst. 1889. 

2) §. 550. 
3) §.89, Anm.1. Das von Frecu als Balatonites Ottonis y. BucH em. 

bezeichnete groBe Bruchstiick (S. 40, Fig. la, b) ist weder mit diesem 
noch mit dem alpinen Balatonites nov. spec. ind. vy. ARTHABHRS 
t. XXVI f.1 identisch, sondern gehért zu Balatonites Zimmeri nov. spec., 
wie ich in meiner paldontologischen Bearbeitung ausgefiihrt habe. 
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Gattung Longobardites verwandte') Beneckeia ist im unteren 
Muschelkalk — wie im Rot — weit verbreitet. Die Be- 
ziehungen zu der ersteren werden nach y. FritscH?) durch 
die von ihm beschriebene Beneckeia denticulata noch enger 
gekniptt. 

Der dem Ceratites binodosus v. Hav. nahestehende Cera- 
tites antecedens BEYR. kommt in Siidwest- und Mitteldeutsch- 
land bis Ridersdorf vor. JAEKEL hat von Riidersdorf einen 
Ceratites trinodosus beschrieben, der sich aber durch die 
Lobenlinie wie auch den engen Nabel und die weite Berippung 
zu unterscheiden scheint?). Der zur Gruppe der Multinodosi 
gehérige Ceratites sondershusanus ist von PICARD aus dem 
Schaumkalk der Hainleite beschrieben*). 

Die Gattung Hungarites, von der sich Hungarites Strom- 
becki GRIEP. sp. schon im unteren Wellenkalk der germanischen 
Trias findet, tritt in der ozeanischen Trias eigentiimlicherweise 
erst in der ladinischen Stufe, in der Zone des Protrachyceras 
Rettzi, auf. 

Der dem Prychites Sutinert v. Mods. aus den Schreyer- 
almschichten nahe verwandte Ptychites dux GIEB. ist in 

“Thiringen, besonders bei Freyburg a. U., nicht selten. Eben- 
dort findet sich der engernablige und am Nabel anschwellende 
Ptychites Beyrichi v. FRITSCH. 

Es ist interessant, da8 v. FRITSCH®) auch einen Vertreter 

der Gattung Meekoceras bzw. Beyrichites nachgewiesen hat, 

yon der PHILIPPI®) ja die Ceratiten ableiten zu diirfen glaubt, 
namlich Meek. (Beyrichites) thuringum Vv. Fr. aus dem Schaum- 
kalk von Freyburg a. U. 

Wohl die haufigsten und artenreichsten alpinen Bewohner 
des deutschen Muschelkalkmeeres sind die Balatoniten, die 
auch im alpinen Ozean die flachere See vorziehen. /alatonites 
Ottonis v. BucH, der von Oberschlesien bis Riidersdorf ver- 
breitet ist, steht Formen aus der Binodosuszone im Val di 

Sealve in den lombardischen Alpen, aus den Varennakalken, 
von Neubrags im Pustertal sowie aus dem Muschelkalk des 

') vy. Mosstsovic, Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz. 
S. 183. 

7) vy. Frirscu, Beitrag zur Kenntnis der Tierwelt der deutschen 
Trias. Abh. Naturf.-Ges. Halle 1906. 

3) Neues Jahrb. Min. 1889, II, vgl. auch v. Frirscn a.a. QO. S. 66, 
Anm. 6. 

*) Diese Zeitschr. 1892. 
Sieh ck.) 
6) Die Ceratiten des oberen deutschen Muschelkalkes 8S. 109ff. 
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Karwendelgebirges nahe'). Balatonites spinosus Pic. aus 
dem Schaumkalke von Sondershausen ist nach PICARD’) mit 
Balat. lineatus Vv. ARTH. verwandt. Aus dem Schaumkalk von 
Freyburg a. U. ist Balatonites macer. von V. FRITSCH*) be- 
schrieben. Auch die arietiformen Balatoniten sind dort 
durch Arniotites Stauted v. FRITSCH und Arniotites Schmer- 
biter v. Fr. vertreten. 

Acrochordiceras Damesi, den NOETLING*) von Gro8- 
Hartmannsdorf in Niederschlesien beschrieben hat, ist zwar 

vielleicht nicht mit der von V. HAUER spater aus dem Han-Buleg- 
kalk beschriebenen Form®) identisch, wie schon v. ARTHABER®) 
hervorgehoben hat — das NOETLINGsche Original unterscheidet 
sich durch den schmaleren Querschnitt, schnelleres Anwachsen 
und breitere Loben -— aber doch mit ihr nahe verwandt. 
Ob das von v. BUKOWSKI’) aus der Trinodosuszone*) von 
Dalmatien erwahnte Vorkommen dieser Art auf einem Vergleich 
mit der HAUERschen Form oder dem Original beruht, ist mir 
nicht bekannt, jedenfalls ist keine Beschreibung gegeben, die 
die Identitat sicherstellt. 

Die einzig sicher alpine Form des deutschen Muschel- 
kalkes ist der von FRECH®) beschriebene Balatonites Jovis 
v. ARTH. aus dem Wellenkalk von Gro8-Hartmannsdorf. 
Aus diesem, wohl aus denselben Schichten, liegt mir aus der 

Sammlung der Kgl. Geol. Landesanstalt eine Fauna von uber 
60 Cephalopodenindividuen vor, die mir Herr ZIMMERMANN 
und Herr J. BOHM in liebenswiirdigster Weise zur Verfigung 
stellten. Sie wird ergainzt durch einige Stiicke aus der Samm- 
lung der Kgl. Bergakademie, die ich Herrn HOLDEFLEISS ver- 
danke. Die palaontologische Beschreibung wird demnachst im 

1) y. Mossisovic a. a. O. 8.78, Rorapierz, Das Karwendelgebirge. 
Z.-Deutsch-Osterr. Alpen-Ver. 1888. Bal. Ottonis selbst kommt nicht, wie 
Frecu (vgl. S. 232 Anm. 3), AHLBURG a. a. O. und Kayser, Geologische 
Formationskunde IV. Aufl., 8. 351, Anm. 1 irrtiimlich angeben, in der 
alpinen Trias vor. 

*) Diese Zeitschr. 1899. 
Hens e 0): 
4) Die Entwicklung der Trias in Niederschlesien. Diese Zeit- 

schrift 1880. 
5) Die Cephalopoden des Muschelkalkes von Han Butoc. Wien 

1887, t. V, f. 2a, b-. 
6) Verh. K. K. Geol. Reichsanst. 1896, S. 126. 
7) Uber den geologischen Bau von Spizze in Siiddalmatien. Verh. 

K. K. Geol. Reichsanst..1896. 
8) Zusammen mit Cer. trinodosus (vgl. a. a. O. S. 102—103), nicht 

aus der Binodosuszone, wie AHLBURG (a. a. O. 8.141) und E. KaySers 
Lehrbuch 8S. 351 versehentlich angeben. 

9) a. ASOD Saat soe: 
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Jahrbuch der Kgl. Geol. Landesanstalt verdffentlicht werden. 
Die Sticke stammen, wahrscheinlich alle aus derselben Bank, 

jedenfalls aber aus demselben Horizont des Wellenkalkes 
in DEMISCHs Steinbruch bei Nieder-Grof8-Hartmannsdorf, wie 
mir Herr ZIMMERMANN gitigst mitteilte. Nach NOETLING, 
dem wir bisher die einzige genauere stratigraphische Unter- 
suchung dieses Gebietes verdanken, kommen die Cephalopoden 
in den von ihm ,Gro8-Hartmannsdorfer Schichten“ benannten 
oberen Schichten des unteren Wellenkalkes unter dem Schaum- 
kalk vor, im Schaumkalk finden sie sich nicht mehr’). 

Das Auftreten alpiner Arten in diesen Schichten verdient 
darum besondere Beriicksichtigung, weil die Facies des Wellen- 
kalkes hier nicht wie in Oberschlesien von der normalen Ent- 
wickiung abweicht, sondern durchaus der mitteldeutschen 
ahnelt und daher einen unmittelbaren Vergleich erlaubt. 
Andererseits dirfen wir einer Cephalopodenfauna einen beson- 
deren stratigraphischen Wert zumessen, da die Cephalopoden 
sich doch wohl am schnellsten ausbreiten und von allen 
Fossilien die sicherste Zeitbestimmung erlauben, wie jingst 

DIENER?) wieder mit Recht betont hat. 

Ich bestimmte folgende Arten: 

Nautilus dolomiticus Qu. 
Nautilus bidorsatus v. SCHLOTH. s. str. 
Nautilus pertumidus v. ARTH. 
Beneckeia Buchi v. ALB. sp. 
Hungarites Strombecki GRIEP. sp. 
Balatonites Ottonis v. BUCH sp. 
Balatonites Ottonis v. BUCH sp. var. rectangularis nov. var. 
Balatonites Beyricht FRECH em. 
Balatonites quaternonodatus nov. spec. 
Balatomtes Zimmert nov. spec. 
Balatonites Zimmermanni nov. spec. 
Balatonites nov. spec. ind. 
Balatonites egregius V. ARTH. 
Balatonites stenodiscus V. ARTH. 
Balatonites Jovis v. ARTH. 
Balatonites Doris Vv. ARTH. 
Balatonites constrictus V. ARTH. 
Balatonites cf. lineatus v. ARTH. 
Balatonites aff. tranodosus vV. HAU. 

“Bis Mn Os Sy BBUF 
2) Lebensweise und Verbreitung der Ammoniten. N. Jahrb. Min. 

oe IY. 
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Acrochordiceras Damesi NoOETL. zitiere ich nach NOET-. 

LING). Die gesperrt gedruckten sind mit alpinen Arten 
identisch. Von diesen kommen 

Nautilus pertumidus v. ARTH. 
Balatonites egregius Vv. ARTH. 
Balatonites stenodiscus v. ARTH. 
Balatonites Jovis v. ARTH. 
Balatonites Doris V. ARTH. 
Balatonites constrictus Vv. ARTH. 
Balatonites lineatus v. ARTH. 

in den Reiflinger Kalken von Gro8-Reifling in Steiermark vor, 
die VON ARTHABER®) beschrieben hat.. Sie gehéren samtlich | 
der obersten Zone der anisischen Stufe, der Zone des Ceratites 
trinodosus Vv. MoJs. an*). Ein Teil ist auch aus der gleichen 
Zone von Vamos—Hegyesgytir im siidlichen Bakony bekannt*). 

Balatonites constrictus v. ARTH., sowie die Gruppe der 
mit EKinschnirungen versehenen Balatoniten, zu denen auch 
Balatonites lineatus v. ARTH. gehért, bilden nach v. ARTHABER 
den Ubergang zu der Gattung Cuccoceras DIEN., die zwar 
selten und individuenarm, aber itiber weite Entfernungen auBer- 
ordentlich horizontbestandig ist. Sie findet sich in der Trino- 
dosuszone des Monte Cucco in den Karnischen Alpen und den 
Han-Bulogkalken Bosniens ebenso wie in der gleichen Zone 
von Spiti im Himalaya und in Nevada’). 

‘Balatonites Zimmert nov. spec. ist mit dem yon Vv. ART- 
HABER, Taf. XXVIf la—ce abgebildeten Balatonites nov. spec. 
and. nah verwandt, wie schon FRECH ein zur ersteren Art ge- 
hoériges Bruchstiick mit der ARTHABERschen Art identifiziert 
hatte®). Diese stammt ebenfalls aus der Trinodosuszone der 
Reiflinger Kalke. 

Balatonites trinodosus v. Havu., von dem sich die 
niederschlesische Form nur unwesentlich unterscheidet, ist von 

") Das Original scheint das einzig bisher gefundene Exemplar 
dieser Art zu sein. 
: ) Die Cephalopodenfauna der Reiflinger Kalke. Beitr. z. Palaont. 
Osterreich-Ungarns u. d. Orients, X, 1896. 

3) Wie v. ARTHABER berichtigend in ,Muschelkalk des siidl. Ba- 
kony“ 1903 und in der Lethaea hervorhebt. 

*) vy. ARTHABER, Neue Funde im Muschelkalk des siidl. Bakony. 
Res. wiss. Erf. d. Balaton-Sees, I, Budapest. 

°) vy. ARTHABER, Uber die Horizontierung der Fossilfunde am 
Monte Cucco und iiber die systematische Stellung von Cuccoceras Dien. 
Jahrb. K. K. Geol. Reichsanst. Wien 1912. 

6) Vgl. oben. 
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HAUER aus der bosnischen Trinodosuszone, aus dem Han- 
Bulogkalk, beschrieben worden’). Die skaphitenartige Knickung 
des aiuBeren Umganges zeichnet beide in gleicher Weise aus. 
Verwandte, vielleicht identische Formen des Acrochordiceras 
Damesi NOETL. treten, wie erwahnt, in der Trinodosuszone 
in Bosnien und Dalmatien auf. 

Die ubrigen oben angefiithrten Arten sind ausschlieBlich 
Bewohner des deutschen Binnenmeeres und eignen sich daher 
nicht zu einer genauen Zeitbestimmung. Balatonites Ottonis 
v. BUCH sp., dessen Verwandte sich in den Alpen schon in 
der Binodosuszone finden, kommt auch in Oberschlesien schon 

in tieferen Horizonten (Dadocrinuskalk’) vor. Balat. Beyrichi 
FRECH. em. und Bal. quaternonodatus nov. spec. stehen ihm 
nahe und haben keine alpinen Verwandten. Sie sind wohl erst im 
deutschen Triasmeer entstanden. Ebenso sind Beneckeia 
Buchii v. ALB. sp. und Hungarites Strombecki GRIP. sp. 
ohne unmittelbare alpine Verwandte. Sie treten schon im 
untersten Muschelkalk auf und gehen durch verschiedene Hori- 
zonte hindurch. 

Die entscheidenden Formen und mit alpinen identischen 
Arten weisen alle deutlich auf die alpine Trinodosuszone hin. 
Hatte MOJSISOVIC in seiner Zusammenfassung iiber die Meere der 
Triasperiode®) die Trinodosuszone mit den Trochitenkalken 
parallelisiert, so ist sie in der Lethaea geognostica schon in 
den mittleren Muschelkalk und Schaumkalk heruntergeriickt*), 
in E. Kaysers Formationskunde®) 1911 ist sie als Aquivalent 
des obersten Wellenkalks aufgefa8t. Die vorliegende Fauna 
zwingt eindeutig, sie einem noch tieferen Niveau des deutschen 
Muschelkalkes gleichzustellen. Der obere Teil des unteren®) 
Wellenkalkes ist mit der alpinen Zone des Ceratites 
tranodosus v. MOJS. zu identifizieren. Die Grenze 
zum Schaumkalk dirfte etwa der Grenze von ani- 
sischer und ladinischer Stufe entsprechen. Wo die 
untere Grenze der Trinodosuszone liegt, miSten erst ein- 
gehendere stratigraphische Untersuchungen im Felde lehren. 

1) Neue Cephalopoden aus dem bosnischen Muschelkalk. Abb. 
Ak. d. Wiss. Wien 1892. 

*) K. Kayser, Formationskunde 8S. 358. 
3) Die Cephalopodenfauna der oberen Trias des Himalaya nebst 

Bemerkungen tiber die Meere der Triasperiode. Verh. K. K. Geol. 
Reichsanst. 1896. 

4) Vgl. die Tabelle 8. 232. 
S) 5. 392. 
°) nach Noreriines Gliederung. 



Diese Einteilung diirfte sich auch mit den von AHLBURG') 
gewonnenen Ergebnissen im stidlichen Oberschlesien decken. 
Der obere Dolomit (des oberen Wellenkalkes) entspricht nach 
ihm den ladinischen Riffkalken der Alpen, die ja die Wengener 
und Cassianer Schichten umfassen. Fir den unteren Dolomit 
des oberen Wellenkalkes bliebe dann etwa die Zone des Pro- 
trachyceras Reitzi (,,Buchensteiner Schichten“) ibrig. 

Zur Diskussion sprechen die Herren ZIMMERMANN, RAUFF, 
MICHAEL und der Vortragende. 

Herr MICHAEL wies darauf hin, da8 in der ober- 
schlesischen Trias sich die ersten Anklange einer alpinen 
Entwicklung bereits in den bunten und schiefrigen Tonen 
zeigen, welche, wenn auch in geringer Machtigkeit, an der 
Basis der kalkigen Schichten auftreten und den Werfener 
Schichten sehr ahneln. Auch in den dariber folgenden 50 m 
machtigen Rétkalken und in dem eigentlichen unteren Muschel- 
kalk lieBen sich manche Hinweise auf die alpine Ausbildung 
erkennen. Nahe faunistische Beziehungen bestehen seit lan- 
gerer Zeit fiir einige Horizonte des oberschlesischen oberen 
Wellenkalkes (Schaumkalk). AHLBURG hat dann namentlich 
auch fir die oberen Dolomite dieser Stufe das gleiche bewiesen. 

Neuerdings hat sich durch die Bearbeitung der Fauna 
durch ASSMANN herausgestellt, daB auch die Fauna des 
unteren Muschelkalkes in seiner oberen Halfte alpine Formen 
in gréSerer Zahl aufweist. Der von Herrn RASSMUSS erbrachte 
Nachweis alpiner Formen im niederschlesischen Muschelkalk 
lasse die Beziehungen dieses Vorkommens zu dem _ ober- 
schlesischen Muschelkalke, mit welchem er auch die Entwicklung 
machtiger Rétkalke gemeinsam habe, als ziemlich eng erscheinen. 

Herr ZIMMERMANN spricht tiber die Stellung des 
Plattendolomits im Vergleich mit dem Sta8furter 
Zechsteinprofil.’) 

Herr R. MICHAEL sprach tiber die Altersfrage des 
Tertidrs im Vorlande der Karpaten. 

Eine kirzlich erschienene Arbeit von PETRASCHECK 
(W. PETRASCHECK, Die tertiadren Schichten im Liegenden der 
Kreide des Teschener Hiigellandes, mit einem Beitrag itber 

Lean. Oe 
*) Der Vortrag erscheint in einem der nachsten Hefte. 
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den Fossilinhalt von THEODOR Fucus. Verh. d. K. K. Geol. 
Reichsanst. 1912, S. 75 u. f.) hat zu neueren Erérterungen 
uber die Altersfrage der Schichten des subbeskidischen Tertiars 
im Vorlande der Karpaten Veranlassung gegeben. Zur Sache 
haben sich bereits OPPENHEIM (Zur Altersfrage des bei Teschen 
im Karpatenlande tiberschobenen Tertiars, Zentralbl. Min. 1913, 
S. 85 u. f.) und A. RzEHAK (Das Alter des subbeskidischen 
Tertiars, Zeitschr. d. Mahr. Landesmuseums, Brinn 1913, 
S. 235 u. f.) geaiuBert. PETRASCHECK gibt in seiner Arbeit 
eine ubersichtliche Zusammenstellung tiber die Schichtenfolge 
der zugehérigen Ablagerungen, deren alttertiares Alter zuletzt 

Unsure erklirt hatte. (Uber die Tektonik der Karpaten, 
Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss., Math.-naturwiss. K]., Bd. 106, 
Wien 1907, S. 871 und Die karpatische Sandsteinzone und ihr 
Verhaltnis zum sudetischen Karbongebiet, Mitt. d. Geol. Ges., 

- Wien I 1908, S. 63 u. f.) 
UHLIG hatte auch zuerst auf die Tatsache hingewiesen, 

daB die Schichten des Alttertidrs in erheblicher Ausdehnung 
von itiberschobenen Kreideschichten tiberlagert seien. 

Den ersten Nachweis dieser Uberschiebung in einer Tief- 
bohrung hatte ich s. Z. durch die Ergebnisse der Bohrung Batz- 
dorf bei Bielitz erbracht (MICHAEL, Die Lagerungsverhiltnisse 
und Verbreitung der Carbonschichten im sidlichen Teil des 
oberschlesischen Steinkohlenbeckens. Diese Zeitschr. Bd. 60, 
1908, S. 17). Auf diese Ergebnisse nahm UHLIG noch in 
seiner zweiten Arbeit Bezug. Die Uberschiebung ist inzwischen 
durch weitere Bohrungen in gleicher Weise nachgewiesen. 
PETRASCHECK gibt jetzt eine Liste von 10 Bohrungen, in 
denen inzwischen unter der Kreide die tertiaren Schichten 
festgestellt worden sind. In dieser Liste von PETRASCHECK 
ist die als Ersatz fir das Bielitzer Bohrloch gestoBene Bohrung 
Baumgarten nicht erwahnt. 

Ich hatte aber bereits in einer Mitteilung iiber den Gas- 
ausbruch im Tiefbohrloch Baumgarten bei Teschen Osterreich- 
Schlesien (diese Zeitschr. Bd. 60, S. 280) berichtet, daB8 die 
Bohrung nach Durchérterung der Kreide in alttertiare Schichten 
geraten sei. PETRASCHECK zitiert (L.C.P.76) diese Mitteilung, 
scheint aber die Richtigkeit zu bezweifeln, denn er erwahnt, daf 
meine Angaben durch HOFER etwas modifiziert worden seien. 

Diese Modifizierung besteht aber, wie ich mich durch 
Einsichtnahme in das von PETRASCHECK erwahnte Zitat und 
durch Nachfrage bei v. HOFER iiberzeugt habe, lediglich 
in der Angabe HOrmrs, daS eine ihm vorgelegte Probe aus 
der Bohrung Baumgarten aus 360 m Tiefe ,Schlier” sei. 
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Meine Angabe, da die Bohrung Baumgarten zunachst 
Kreidesechichten durchbohrt hat, wird davon nicht betroffen. 

Auch beziiglich der Bohrung Kurzwald, tiber welche ich friher 
berichtet habe, gibt PETRASCHECK nur eine unvollkommene 
Darstellung meiner Ansicht. Ich habe allerdings bei meiner 

ersten Mitteilung auf Grund der mir vorgelegten Proben (diese 
Zeitschr. 1904, 8. 142) iiber diese Bohrung angeben miissen, 
daf sie in der Kreide stecken geblieben sei. Diese Mitteilung 
wird zitiert und von PETRASCHECK insofern berichtigt, dab 
er von der Bohrung Kurzwald (spater) gleichfalls Proben 
eingesehen habe, deren letzte zweifellos tertiar war. 
PETRASCHECK hat meine weiteren Mitteilungen iiber diese 
Bohrung (diese Zeitschr. 1904, S. 144, und 1908, S. 289) nicht 
beriicksichtigt, in welchen ich erwahne, daS die Bohrung Kurz- 
wald, deren Bohrturm bei 372 m Teufe den entziindeten Gasen 

zum Opfer fiel, gerade unter der Kreide die alttertiaren 
Schichten erreicht habe. Es besteht also zwischen unseren 
Auffassungen kein Unterschied. 

Uber die Altersfrage der von PETRASCHECK eingehend 
charakterisierten tertiéren Schichten hat bis vor kurzem 
eine Meinungsverschiedenheit unter denen, welchen die Ver- 
haltnisse aus eigener Anschauung bekannt waren, nicht be- 
standen. Man war sich vollkommen dariber klar, da8 das 

subbeskidische Tertiar von den kalkigen Tonen im Bereich 
der oberschlesischen Platte altersverschieden, d. h. wesentlich 
aiter war als diese letztere zum Miocin gestellte Schichten- 
folge. Beide Schichtenkomplexe erreichen, der jingere 
gelegentlich, der altere tberwiegend, Machtigkeiten von vielen 
hundert Metern. Ich habe wiederholt Gelegenheit gehabt, 
beide Schichtenfolgen in langen Kernreihen untersuchen zu 
kénnen. Namentlich sind die Untersuchungen in den Miocan- 
schichten von Interesse, weil hier im engeren oberschlesischen 
Gebiete durch die haufigen Kernbohrungen einwandfreies 
Vergleichsmaterial geliefert wurde, wahrend die gleichen 
Sechichten in den sidlichen Gebieten meist mit MeiSel gebohrt 
wurden, daher wenig brauchbare Bohrproben ergaben. Die 
charakteristischen Unterschiede in der Gesteinsfolge beider 
Abteilungen werden von PETRASCHECK in durchaus zutreffender 
Weise geschildert. Ich kann sie noch dahin _ erganzen, 
daB8, worauf ich bereits frither hingewiesen habe (Uber die 
Altersfrage der oberschlesischen Tertiarablagerungen, diese 
Zeitschr. 1907), in dem Gips- und Salzhorizont des ober- 
schlesischen Miocans vielfach geschichtete Gesteine auftreten, 
die mit den itberwiegend geschichteten sandigen Mergel- 



schiefern des Alttertidrs gewisse Ahnlichkeiten aufweisen. 
Um so bemerkenswerter ist aber das Ergebnis, zu welchem 
PETRASCHECK neuerdings hinsichtlich des Alters der sub- 
beskidischen Tertiarschichten gelangt. 

Diese Schichten enthalten im Gegensatze zu den hell- 
farbigen Tegeln nur sparliche Versteinerungen. Das von 
PETRASCHECK gesammelte Material lieferte nur eine minimale 
Ausbeute bestimmbarer Objekte. Die Bestimmungen wurden 
von THEODOR FUCHS ausgefiihrt. Beide Autoren gelangen 
nun zu dem iberraschenden Ergebnis, da8 die Schichten 
noch zum Miocan zu stellen sind, daB also ein betrachtlicher 
Teil der von UHLIG als subbeskidisches Alttertiar zusammen- 

gefaBten Region ins Miocan gehdre. Gegen diese iber- 
raschende Auffassung, zu welcher FUCHS im wesentlichen auf 
Grund der Pteropoden, namentlich der Vaginellen und strati- 
graphischer Vergleiche mit den Niemtschitzer Schichten Mahrens 
gelangte, hat bereits OPPENHEIM in der oben erwahnten Arbeit 
nachdriicklich Widerspruch erhoben. OPPENHEIM, der fiir 
die stratigraphische Einordnung seinerseits auch Wert auf 
das Vorkommen von WMeletta legt, weist darauf hin, da8 
Fucus friiher die Niemtschitzer Schichten selbst zum Oligocan 
gestellt hatte. Die von PETRASCHECK gesammelte Fauna 
lieBe keinen sicheren Schlu8 auf die Altersfrage selbst zu. 
Die Niemtschitzer Schichten, deren stratigraphische Stellung 
zuerst von RZEHAK richtig erkannt worden sei, miSten auf 
Grund ihrer Fauna, mit deren Bearbeitung OPPENHEIM seit 
Jahren beschaftigt ist, in das untere bis mittlere Oligocan 
gestellté werden. In jedem Falle miisse behauptet werden, 
daB die wtberschobenen Tertiarschichten des Karpatenrandes 
bei Teschen nicht dem Miocaén, sondern den alttertidren 

Bildungen angehoren. 
In der gleichen Frage hat nun auch RZEHAK das Wort 

ergriffen, und zwar auf Grund einer Nachpriifung der von 
PETRASCHECK gesammelten Fossilien. RZEHAK spricht sich 
dahin aus, daB petrographisch eher Alttertiar als Miocan vor- 
lage. Ebenso sprache kein einziger der in den subbeskidischen 
Tertiarmergeln aufgefundenen .Fossilreste gegen die Deutung 

_ dieser Mergel als Alttertiar. Auch die Vaginellen und die 
gelegentliche Haufigkeit ihres Vorkommens kdénnten nicht 
veranlassen, nur an Miocaén zu denken; ebensowenig gestatten 
die Balantien einen zwingenden Schlu8 auf ein miocanes Alter 
der subbeskidischen Mergel. RZEHAK erwahnt ferner, daB die 
von FUCHS angefithrten verkohlten Faden Algen seien in Hisen- 
sulfidsubstanz, die in ahnlicher Weise in einem schlierahnlichen, 
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alttertiaren Mergel vorkamen. RZEHAK hat ferner eine gréfere 
Zahl von Foraminiferen in mehreren Proben, insbesondere aus 
der Bohrung Bestwin, deren Schichtenfolge mir gleichfalls 

-bekannt ist und von mir stets nur als Alttertiar angesprochen 
wurde, aufgefunden. Auch in diesen Foraminiferen liegt nach 
RZEHAK in ihrem Gesamtcharakter eher Alttertiar als Miocan vor. 

Hinsichtlich der Niemtschitzer Schichten bemerkt RZEHAK, 
daB diese die Schlierfacies des Alttertiars darstellen. Er glaube 
nicht, daB FUCHS trotz seines etwas schwankenden Urteils 
mit seiner Zurechnung der alttertiaren Schichten zum Miocan 
gleichzeitig auch die Niemtschitzer Schichten in dieses Niveau 
habe heraufriicken wollen. An dem vormiocanen Alter dieser 
Schichten sei nicht zu zweifeln. Die Mergel des subbeskidischen 
Alttertiars kénnten einem verhaltnismafig hohen Niveau des 
Palaocéns angehéren; sie seien mit den Dobrotower Schichten 
Galiziens, mit denen sie von PETRASCHECK gleichfalls in 
Beziehungen gebracht werden, nur dann zu vergleichen, wenn 
man diese letzteren Schichten, wie dies von seiten einiger 
galizischer Geologen auch geschehe, dem Oligocan zuweise. 
RZEHAK betont schlieBlich, da8 die Tertiarschichten der von 

PETRASCHECK erwahnten Bohrungen als bereits unter dem 
Salzhorizont und dem Ostrauer Schlier (entsprechend der von 
mir seinerzeit verdffentlichten Schichtentabelle) aufzufassen 
und dementsprechend dem Alttertiar (Oligoc’n) zuzuweisen seien. 

Dieser durch OPPENHEIM und RZEHAK gegebenen Wider- 
legung der Ansichten von PETRASCHECK und FUCHS méchte 
ich meinerseits noch einige Bemerkungen hinzufigen: 

Das karpatische Alttertiar transgrediert, wie ich vor 
mehreren Jahren (diese Zeitschr. 1904, S. 743) zum ersten 
Male durch die mitten in Oberschlesien tiber 40 km vom Nord- 
rand der Karpaten entfernte Tiefbohrung von Zawada nach- 
gewiesen habe, in weiter Erstreckung nach Norden. Au8er in 

Zawada sind mir namentlich in der Gegend noérdlich von 
Sohrau weitere Kernbohrungen bekannt geworden, die gleich- 
falls alttertiare Schichten durchbohrten. Ihre Nordgrenze fallt 
zusammen mit einer gréSeren Stérung, an welcher die Ober- 
flache des Steinkohlengebirges um mehr als 800m abgesunken 
ist. Besonders bemerkenswert ist, daB itberall wo die alt- 

tertidre Schichtenfolge angetroffen wurde, in dem Miocan 
dariiber der Salzhorizont mit einem bis iber 30 m machtigen 

Steinsalzlager entwickelt ist. In allen Bohrungen, welche ich 
untersuchen konnte, 1a8t sich eine ungemein scharfe petro- 
graphische Grenze zwischen Miocan und Oligocan erkennen. 
An der unteren Grenze der Miocantegel treten sandige Schichten, 
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Kalksandsteine auf, unter diesen folgen dann zunachst hell- 
und dunkelrote, dann griinliche Mergel von einigen Metern 
Machtigkeit. Unter diesen treten dann stark glaukonitische 
mergelige Sandsteine auf. Erst unter diesen Sandsteinen folgen 
deutlich geschichtete, leicht spaltende, schmutziggelbe, merg- 
lige, schiefrige Sandsteine, welche zahlreiche Melettaschuppen 
fihren, und in denen haufiger sandigere Zwischenschichten 
eingelagert sind. Ferner finden sich in diesen Schichten, 
die in Zawada eine Machtigkeit von 205 m_ erreichen, 
starke, bituminédse Zwischenlagen, ohne daB es bis jetzt ge- 
lungen ware, sichere Anzeichen von Petroleum anzutreffen. 
Die Melettaschiefer sind durch Zwischenschichten charakterisiert, 

bei denen eine sehr weitgehende Spaltbarkeit zu beobachten 
ist. Die Bohrkerne lassen sich in eine gro8e Zahl von milli- 
meterdicken Scheiben zerlegen, deren Schichtflachen Alaun- 
tiberzige aufweisen. Derartige Papier- bzw. Alaunschiefer 
treten in allen oberschlesischen Bohrungen auf, in denen bisher 
die alttertiare Schichtenfolge bekannt geworden ist. Von 
besonderem Interesse ist aber eine Einlagerung von einem 
hellgrauen, gelegentlich griingefleckten Tonmergel in den oberen 
Partien der Melettaschiefer selbst. In diesem Gestein habe ich 
bereits vor mehreren Jahren einen glatten groBen Pecten in 
allerdings sehr wenig guter Erhaltung, aber immerhin in zahl- 
reichen Hxemplaren gefunden, der bei der Seltenheit deutlich 
bestimmbarer Versteinerungen in diesen Schichten besondere 
Bericksichtigung erforderte. 

Ich habe mich seinerzeit bereits vor Jahren mit UNLIG iiber 
die Bedeutung dieses Fundes verstandigt. Leider waren meine 
Bemiihungen vergeblich, ahnliche Funde in den bisher aus den 
alttertiaren Schichten vorliegenden Materialien zu erhalten. 
Ks dirfte sich hier um einen ziemlich weit verbreiteten 
Horizont handeln, denn ich habe zwei, wenn auch undeutliche 

Abdriicke der gleichen Form auch in der Bohrung Zawada ge- 
funden, ebenso in allen Bohrungen von Pallowitz, obwohl diese 
zum Teil mehrere Kilometer voneinander entfernt sind. Von vorn- 
herein war es ersichtlich, da8 es sich hier um keine miocane 
Form handelte, sondern um eine, welche dem oligoc’nen Pecten 
semicingulatus MUNSTER nahesteht und sich sowohl von den 
eocanen wie den miocanen Formen unterscheidet. Joy. BOHM 
hat die Liebenswiirdigkeit gehabt, das von mir gesammelte 
Material zu bearbeiten. Die Ergebnisse werden von ihm an 
besonderer Stelle behandelt, auf welche ich hiermit verweise. 
Durch die Untersuchungen von BOHM ist es erwiesen, daB es 
sich um eine oligocine Form handelt. 
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Das Ergebnis steht also mit den stratigraphischen Fest- 
stellungen in vollem Hinklang. Durch die von QuITZOW 
inzwischen durchgefiithrte Bearbeitung der Fauna des ober- 
schlesischen Miocans sind die stratigraphischen Ergebnisse 
gleichfalls bestatigt worden. Die marinen Tegel ttber dem 
Salzhorizont sind Mittelmiocin. Die Tegel unter dem Salz- 
horizont sind Mittel- bis Untermiocin. Der Salzhorizont ist 
demnach Mittelmiocén. Auf den petrographischen Gegensatz 
der unter den miocéinen Tegeln in Zawada und Pallowitz er- 
bohrten Schichtenfolge zu den hellfarbigen miocénen Tegeln 
habe ich bereits hingewiesen. Sie miissen also alter wie Miocan 
sein. Das Auftreten der Melettaschiefer in den Bohrkernen 
von Zawada und Pallowitz in diesen Schichten deutete bereits 
von Anfang an auf Oligocan hin. 

Selbst wenn man, wie es neuerdings versucht wird, das 
Auftreten von Meletta fir die Altersbestimmung als weniger 
ausschlaggebend ansehen will, eine Auffassung, welche ich nicht 

teile, wird die Zugehérigkeit der Schichten, von der allein 
schon beweisenden petrographischen Ausbildung ganz abgesehen, 
durch den erwahnten Pectenfund als Oligocan sichergestellt. 

Dieses Ergebnis zwingt aber mit Notwendigkeit 
das gleicheA lter fiir die Schichtenfolge des subbeski- 
dischen Tertiars anzunehmen. 

Soweit mir hier erbohrte Schichtenfolgen bekannt geworden 
sind, gleichen sie den oberschlesischen Melettaschiefern durchaus. 

Ich befinde mich hier in voller Ubereinstimmung mit der 
Darstellung, welche PETRASCHEK von der Ausbildung der 
zugehérigen Gesteine gegeben hat. Da die oberschlesischen 
Mergel mit Pecten und die bunten Tone den jingsten Hori- 
zonten des Alttertiars angehéren, so ist deshalb das oligo- 
cine Alter auch fir die tiefere und somit fiir die ge- 
samte Schichtenfolge des subbeskidischen Alttertiars 
erwiesen. Da auch die von FUCHS und PETRASCHEK an- 
gefiihrten paladontologischen Griinde durch die OPPENHEIM und 

RzEHAK als nicht stichhaltig erkannt worden sind, liegt kein 

Grund vor, die bisherige Auffassung eines oligoca’nen Alters 

des Alttertiairs zugunsten einer anderen Ansicht aufzugeben. 

Die Einladung der 85. Versammlung deutscher Natur- 

forscher und Arzte in Wien (September 1913) wird der 

Gesellschaft durch den Vorsitzenden tibermittelt. 

Das Protokoll der Sitzung wird verlesen und genehmigt. | 

v. Ww. Os 

HENNIG. RAUFF, BARTLING, 



Briefliche Mitteilungen. 

17. Aufpressung und Explosion oder nur 

Explosion im vulkanischen Ries bei Nérdlingen? 

Von Herrn W. Branca. 

Berlin, den 17. August 1912. 

In einer Arbeit tiber die Frage, ob Intrusionen notwendig 
Hand in Hand gehen miissen mit einer Aufpressung des Hangen- 
den'), habe ich gezeigt, daB diese Frage nicht nur bejaht 
werden muB, sondern da8 sie, wie leicht einzusehen, sogar 

einen mathematisch genauen Ausdruck des Betrages dieser Auf- 
pressung gestattet. 

Die Werte, zu welchen man gelangt, sind indessen er- 
klarlicherweise verschiedene, je nachdem man auf dem wohl 
von der ganz iiberwiegenden Mehrzahl der Geologen einge- 

nommenen Standpunkte steht, da8 der Schmelzflu8 bereits als 
soleher, durch irgendeine Kraft getrieben, aus tieferem Niveau 
in héheres hinaufsteigt und dort eine Intrusion bildet. Oder 
ob man, von E. Stss’ Standpunkt aus, annimmt, da heive 
Gase aufschmelzend durch die laingst hartgewordene Erdrinde 
empordringen und dann, sich auch seitlich cinschmelzend, erst 
eine Intrusionsmasse neu erzeugen. So ergeben sich eine ,, Auf- 
steig“- und eine ,, Aufschmelz“-Hypothese. 

Ich schicke im folgenden (A) eine kurze Zusammenfassung 
der Ergebnisse dieser Arbeit voraus, um dieselben dann auf die 

Verhaltnisse im vulkanischen Ries bei Noérdlingen anzuwenden. 

A. Allgemeines iiber Aufpressung bei Intrusionsbildung. 

I. Aufsteiglehre. Aufpressung durch Druck. Ein 
aufsteigender bzw. aufgepreSser Schmelzflu8, der eine Intrusion 

1) Sitzungsberichte Kgl. Akademie d. Wissensch. Berlin, Mathemat. 
physikal. Klasse 1912. Bd. 38, S. T07—735. 
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bildet, kann unméglich, als ware er ein wesenloses Ding, in — 
eine feste Gesteinsmasse sich hineinbegeben, ohne da aus 
letzterer ein dem Volumen der Intrusionsmasse mindestens 
gleiches Volumen verdraingt wird. Diese Verdrangung aber 
kann nur nach oben hin stattfinden, das Hangende mu®8 also 
aufgepreB8t werden. Hierbei ist es gleichgiltig, ob der be- 
treffende -Hohlraum durch Aufblattern der Schichten infolge 
von Gebirgsdruck entstand, oder ob das Magma ihn sich selbst 
erst schafft, indem es sich gewaltsam in die Schichten eindrangt. 

Wenn also 1’ das Volumen der eindringenden Intrusiv- 
masse ist und 1 das Volumen der festen Gesteine, welches 

verdrangt werden mu, damit die Intrusivmasse itberhaupt 
Platz finden kann, so ist selbstverstandlich 1+ 1 = 2. Das 

Volumen verdoppelt sich also an dieser Stelle; der Betrag 
der -Aufpressung also mu8 (mindestens) so groB sein wie der 
Betrag des Volumens der Intrusivmasse. Ist z. B. bei ge- 
gebener Lange und Breite eine Intrusivmasse 300 m hoch, 
so mu8 die Aufpressung ebenfalls 300 m betragen. 

Die Sache ist so einleuchtend, so selbstverstandlich, da8 
es fast iberfliissig erscheint, sie darzulegen; und doch ist es notig. 

Es entsteht indessen die Frage, ob diese Aufpressung 
notwendig an der Erdoberflache stets einen entsprechend 
hohen Berg hervorrufen mu8. Das ist wohl nicht unbedingt notig. 

Bei tiefer Lage der Intrusionsmasse ist es denkbar, dab 
diese Aufpressung nach oben hin sich allmahlich mehr oder 
weniger wieder ausgleichen kénnte. Falls namlich hier in 
den iberliegenden Schichten ,Massendefekte® in Form von 
Hohlraumen vorhanden sein sollten, dann wirden diese zu- 
sammengedriickt werden kénnen. Bei einer groBen Machtigkeit 
des iberliegenden Schichtenkomplexes, also mehrfachen oder 
groBeren Hohlraumen in demselben, kénnte das sogar bis zu 
einer volligen Ausgleichung der Aufpressung fithren, so da 
an der Erdoberflache nur ein schwacherer oder gar kein Berg 
entstande. 

Je geringer dagegen die Machtigkeit des tiberliegenden 
Schichtenkomplexes, desto weniger groB8 wird diese Wahrschein- 
lichkeit werden, da ceteris paribus in einem wenig machtigen 
Schichtenkomplexe auch weniger Gelegenheit fiir solche Hohl- 
raume vorhanden ist. Bei flacherer Lage der Intrusiymasse 
wird sich daher die Aufpressung ziemlich sicher bis zur Tages- 
flache fortsetzen und dann auf dieser einen Berg erzeugen. 

Wer mithin zeichnerisch oder spekulativ eine 
Intrusionsmasse darstellt, die dieser aus doppelter 
Ursache (siehe II) erfolgenden Aufpressung nicht 
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Rechnung tragt, der erklart indirekt damit die In- 
trusionsmasse fiir ein kérperloses und auBerdem noch 
fir ein temperaturloses Ding. 

Il. Aufpressung durch Erwirmung. Der Betrag der 
Aufpressung wird aber weiter noch dadurch erhdéht, da8 das 
Nebengestein durch die hohe Temperatur der Intrusivmasse 
stark erwirmt und damit ausgedehnt wird. 

Die lineare Ausdehnung der Gesteine betrigt nach MELLARD 
READE bei einer Erwiarmung um 100° C rund 0,001. Tritt 
nun das Intrusivmagma in der Tiefe des Intrusionsortes mit 
einer Temperatur von 1600° C') ein, so wirde die Jineare 
Ausdehnung betragen 0,016. Da jedoch nach unten und nach 
den Seiten hin eine Ausdehnung unméglich ist, so wiirde die 

Ausdehnung nach oben hin rund dreimal so viel, also ca, 0,048, 
ausmachen. ; 

Indessen nicht nur die Temperatur t, sondern auch die 
Masse m der Intrusivmasse, also mt, sind hier mafSgebend. 
Setzt man dann die durch mt bewirkte Ausdehnung des Daches 

-== x, so haben wir als Gesamtbetrag des neuen Volumens 
1+1+x = 2-+x. Mit anderen Worten: Das Volumen 
der Aufpressung entspricht nicht nur dem Volumen 
der hinzugekommenen Intrusiymasse, sondern auch 
noch der Volumenvermehrung der festen Erdrinde im 
Hangenden, die durch die Erwarmung hervorgerufen 
wurde. 

Kin Kinwurf. Gegeniiber dieser GréSe x kdnonte man 
vielleicht den Einwurf erheben, da8 zwar zweifellos die Er- 

warmung des Nebengesteines durch die Intrusivmasse statt- 
finden miisse, daB es aber méglich sei, daS eine Ausdehnung 

auch nach oben hin durch den Druck der itberlagernden 
Schichten verhindert wiirde. 

Die Beantwortung der Frage wird abhangen einmal von 
der Hohe der Temperatur, welche das Nebengestein erlangt, 

1) Jou. Konsicspercer kommt zu niedrigen Temperaturen (Um- 
wandlungen und chemische Reaktionen in ihrer Verwendung zur 
Temperaturmessung geologischer Vorginge. Neues Jahrbuch fir Minera- 
logie, Geologie und Paldontologie, Beil.-Bd. 82, Stuttgart 1911, S. 151): 

»Hinige Magmen (z. B. Hifel) haben bei ihrem Empordringen sicher 
eine héhere Temperatur als 1000° besessen; gleichwohl hat sich in 
ihnen Quarz als Kinschlu8 gehalten.“ 

»Hinige Magmen (z. B. Kaiserstuhl) waren anderseits schon in 
groBerer Tiefe kalter als 1100—1200°; ihre Erstarrungstemperatur mu 
also unter 1100° gelegen haben.*.. ,,Bis jetzt liegt m. E. kein Grund 
ie die Erstarrungstemperaturen der Magmen tiefer als 1000° anzu- 
nehmen. “ 
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also von der Temperatur und der Masse der Intrusion. Zweitens 
von der Starke des Druckes, den die auflastenden Schichten 
austben, also von der Tiefe, in welcher die Intrusion stattfindet. 

Kine flachliegende, gro8e, sehr heife Intrusivmasse wird 
daher einen relativ hohen Wert von x erzeugen und damit 
die Méglichkeit einer Aufpressung infolge von Erwarmung. 
Eine tiefliegende, kleine Intrusivmasse von niedriger Temperatur 
wird vielleicht nicht imstande sein, den Betrag der Aufpressung 

zu vergréBern. 
Ill. Aufschmelzhypothese. Bei Aufschmelzung wirden 

allerdings die heiBen Gase, als seien sie fast cin kérperloses 
Ding, durch die Erdrinde hindurchgehen, sich eine Réhre durch 
dieselbe schmelzen und dann von dieser aus an irgendeiner 
Stelle seitwarts die Gesteine einschmelzen kénnen, auf solche 
Weise eine Intrusionsmasse bildend. 

Hier wiirde die , Intrusion“ also ihren Namen zu Unrecht 
fihren, indem gar keine Schmelzmasse eindringen, sondern 
nur ein Wechsel des festen in den flissigen Aggregatszustand 
stattfinden wirde. 

Aber da beim Ubergange krystallisierter Mineralien bzw. 
Gesteine in den geschmolzenen Zustand ebenfalls eine Volum- 
zunahme stattfindet, so miiBte doch auch hier eine Aufpressung 
des Hangenden sich vollziehen; nur wiirde sie geringer sein 
als beil. Je nach dem Mineral oder Gestein, das eingeschmolzen 
wird, betragt die Volumzunahme z. B. bei Augit und Olivin 
ca. 15 Proz., bei Quarzit bis 17 Proz., bei Grazit ca. 8,6 Proz. 

Wenn also wieder 1 das Volumen der an dieser Stelle 
urspringlich vorhanden gewesenen festen Gesteinsmasse ist und 
ein Bruchteil von 1’ angibt, um wieviel gréBer das Volumen 
des nun durch Ejinschmelzen aus jener entstandenen neuen 
Intrusivgesteines ist, so wird das neue Volumen an dieser Stelle 

bei Einschmelzung von Granit 1-+3/,) = 1'/,9, 
bei Einschmelzung von Quarzit 1+ 1/,; = 1'/, 

sein; woraus sich der Betrag der im Gefolge davon entstehenden 
Aufpressung als '/,—/\. ergibt. | 

Nehmen wir also wieder wie vorher eine Intrusivmasse 
von 8300 m Hohe an, so wiirde je nach der Natur des ein- 
schmelzenden Gesteines (Quarzit bzw. Granit) der Betrag der 
Aufpressung 50 bzw. 25 m sein. Dazu kommt dann aber 
noch wie vorher (S. 880) der Betrag von x, welcher von mt 
der Intrusivmasse abhangig ist. 

Beziiglich der méglichen Wirkung einer tiefen oder flachen 
Lage der Intrusivmasse auf eine Bergbildung an der Erdober- 
flache gilt natiirlich ganz dasselbe wie das sub I Gesagte. 



IV. Denkbare Ausnahme. Eine Ausnahme von dem 
sub I—II Gezeigten ist nur denkbar in dem Falle, daB eine 
Intrusivmasse in eine durch auslaugende Tatigkeit des Wassers 
entstandene Hohle im Kalkgebirge eintreten wiirde. Hier wirde 

der Hauptbetrag der Aufpressung, die infolge der Bildung des 
Hohlraumes entstehen mu8, wegfallen. Es wirde nur der 
kleine Betrag der Aufpressung tibrig bleiben, der durch Er- 
warmung entsteht. 

_ Mir ist indessen nur der hier 8S. 278 erwahnte Fall be- 

kannt, da8 man Solches beobachtet hatte. 
V. Scheinbare Ausnahme wiirde die von CLOOS be- 

schriebene, tberaus interessante Granitintrusion des Erogon- 
gebirges im Hererolande bilden; denn hier betont CLOOS aus- 
driicklich das ausnahmsweise Fehlen von Spuren einer Auf- 
pressung (Jahrb. d. Kgl. Preu8. Geol. Landesanst. 1911) des 
hangenden Erogon-Sandsteines. In meiner eingangs zitierten 
Arbeit habe ich naher ausgefithrt, da® ich mir die Verwischung 
dieser Spuren zu erklaren suche einmal durch eine horizontale 
(nicht gewdlbte) Oberflache der Intrusivmasse, zweitens durch 
spateres Wiedereinsinken des AufgepreBten (siehe sub VII). 

| Die Folgewirkungen einer solchen Aufpressung in den 
Schichten des Daches bestehen nun im AufreiSen von Spalten, 
im Wiedereinsinken des Aufgepreften, in Erderschitterungen: 

VI. Spaltenbildung mu8 notwendig wihrend der Auf- 
pressung eintreten. Dadurch kann — je nachdem die Spalten 
bis zur Tagesfliche aufreiBen oder nur in der Tiefe entstehen — 
weiterer Aufstieg des Schmelzflusses bis zur Tagesflache oder 
nur Gangbildung erzeugt werden. Beiderlei Spalten wird 
man aber, wenn man das nicht bericksichtigt, leicht 
ohne weiteres als tektonische Spalten erklaren wollen, 
waihrend es doch hier echt vulkanische Spalten sind, 
die den Ausbruch wie die Gangbildung erméglichen! 
Das Magma schafft sich hier also selbst den Ausweg, 
nicht aber tektonitsche Spalten erméglichen ihn. 

Auch Kontaktexplosionen werden durch diese Spalten 
ermoéglicht, indem Wassermassen, die in der Erdrinde ange- 
sammelt sind, plétzlich in die Nahe des Schmelzflusses ge- 
langen kénnen. 

VII. Wiedereinsinken des AufgepreBten. Ganz 
ebenso wie das Magma einer Eruption, nachdem diese beendet 
ist, wieder in die Tiefe hinabsinken und verschwinden kann’), 

1) Es kann eventuell auch im Schlote bald erstarren und dann 
nicht zuriickflieBen. 



so mu8 das ZuriickflieBen auch statifinden kénnen, wenn das 
Magma nur unter Tage eine Intrusion gebildet hat. 

Im letzteren Falle wird das Dach des von der IJntrusions- 
masse ausgefiillt gewesenen Hohlraumes einsinken kénnen, so 
da8 dann die Aufpressung sich teilweise in eine Kinsenkung ver- 
wandeln kann. Dieses ZuriickflieBen und Einsinken aber wird 
erfolgen kénnen, gleichviel, ob das Magma aufgestiegen war (1), 
oder ob es erst durch Einschmelzen (III) sich gebildet hatte. 

Der Betrag des Einsinkens aber wird ein noch gré8erer 
werden kdénnen, wenn, wie sub VIII zu besprechen, mit einer 
Intrusion auch noch Extrusionen Hand in Hand gehen. Es 
wirde dann ein AbflieBen nicht nur nach unten, sondern auch 
nach oben hin stattfinden, folglich das Einsinken ebenfalls noch 
verstarkt werden. 

Aber noch durch weitere Umstande mu der Betrag des 
Einsinkens sich abermals vergréS8ern: Wir sahen (II u. III), da8 
infolge der von der Intrusivmasse ausgehenden [Erwarmung 
eine -Volumvermehrung bzw. Aufpressung des Daches erfolgte. 
Da nun das erwairmte Dach allmahlich wieder sich abkihlt 
bis zu der Temperatur, welche dem betreffenden Niveau zu- 
kommt — also vielleicht von 16C0° C auf 100° C bei einer 
Tiefe von 3 km —, so mu8 der Betrag der durch Erwarmung 
des Daches erfolgten Aufpressung wieder durch Einsinken ver- 
nichtet werden. 

Indem aber auch die Intrusivmasse selbst sich bei der 
Abkihlung zusammenzieht, so mu8 dadurch ein weiterer Betrag 
des Hinsinkens erméglicht werden. 

Endlich erleidet aber die Intrusivmasse bei dem Uber- 
gang aus dem amorphen, dem geschmolzenen Zustande in den 
krystallisierten wiederum eine nicht unbedeutende Zusammen- 
ziehung (siehe sub III Granit z. B. 8,6 Proz.), durch die nun 
zum dritten der Betrag des Kinsinkens verstarkt werden kann. 

Nach der Aufpressung durch eine Intrusion mu8 
bzw. kann also ein Wiedereinsinken aus nicht weniger 
als finf verschiedenen Griinden eintreten. Der Betrag 
des Hinsinkens kann sogar gréSer werden als der- 
jenige der Aufpressung; nimlich dann, wenn bedeutendere 
Massen tiber Tage ausgeworfen werden. 

Wenn also (siehe sub I) 1+ x der Betrag der Aue 
pressung ist, so laBt das Endergebnis nach erfolgtem Ab- 
flieBen (A), Auswurf (E), Zusammenziehen infolge von Ab- 
kihlung der Intrusivmasse (x’), des Daches (y), Krystallisation 
der Intrusivmasse (z) sich in die Formel fassen: 

1+x—(G@’+y+2z+A-+E). 
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Unter diesen GréB8en kann E, wie schon gesagt, so gro8 
sein, daB der Betrag des Hinsinkens gréSer wird als der der 
Aufpressung. . 

VIII. Es unterliegt keinem Zweifel, daB das Magma sich 
in dreifacher Weise betatigen kann: Entweder es steigt nicht 
bis zur Erdoberflache auf und bildet nur eine Intrusion; oder 

es steigt bis zur Erdoberflache auf und bildet dort nur eine 
Iixtrusion; oder es erzeugt mit einem Teile eine Extrusion 
und mit dem anderen Teile zugleich auch eine Intrusion. 
Letzteres ist unserer Ansicht nach bei dem Ries der Fall 
gewesen. 

IX. Magmatische Erdbeben. Aus 4facher Ursache 
miissen im Gefolge von Intrusionen Erdbeben hervorgerufen 
werden, 2 unter. Volumvermehrung und dadurch bewirkte 
Aufpressung, 2 unter Volumverminderung und dadurch be- 
wirktes Einsinken. Diese Ursachen sind: 

unter Volumzunahme: 

a) direkt durch die sich einpressende Intrusionsmasse, 
b) durch die von derselben ausgehende Erwarmung; 

unter Volumverminderung: 

ce) durch Abkihlung der Intrusionsmasse und des 
erwahnten Nebengesteines; 

d) durch Auskrystallisieren der geschmolzenen Intru- 
sionsmasse. 

Aus 2facher Ursache kénnen dann ferner im Gefolge 
yon Intrusionen Erdbeben entstehen: Durch Einsinken 

e) infolge von Wiederabflu8 des Magmas in die Tiefe; 
f) infolge von etwaigen gleichzeitigen Auswiirfen des 

Magmas an der Erdoberfliche. 

Aus nicht weniger als 6 verschiedenen Ursachen 
also mitssen bzw. k6nnen bei Intrusionen Erdbeben 
erzeugt werden. Ich habe sie alle unter den Begriff der 
,»magmatischen® Beben mit zusammengefaBt. 

Diese magmatischen Beben bilden offenbar einen 
Teil dessen, was man gemeinhin als tektonische 
Beben darum bezeichnet, weil sie sich in den Faltungs- 
gebieten der Erde vollziehen. Indessen durch die Faltung 
bzw. Zusammenpressung der Erdrinde, oder auch durch iso- 
statische Bewegungen derselben entsteht ein Aufsteigen gro8er 
Gebiete. Dadurch aber wird Raum geschaffen dafir, daB 
Schmelzflu8 ebenfalls den aufsteigenden Gebieten nachsteigen 
hzw. nachgepreBt werden kann und sich dann in den héheren 
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Niveaus, sei es auf Spalten, sei es auf selbst ausgeblasenen 
Roéhren, noch weiter aufwarts bewegt, entweder Gange oder 
Intrusionen oder Extrusionen bildend. 

Wenn dann dieses Magma aus soeben aufge- 
fihrten Ursachen Erdbeben erzeugt, so vollziehen 
sich diese zwar in Faltungsgebieten, sind aber trotz- 
dem keine tektonischen, sondern in Wirklichkeit 
magmatische oder auch ,kombinierte’, nimlich mag- 
matisch-tektonische’ oder ,magmatische Hinsturz - 
Beben. 

X. Ein Einwurf. Man kénnte vielleicht einwerfen, daf 
die in I, II, III theoretisch erwiesene Aufpressung durch eine 
Intrusion doch tatsachlich nicht stattfinden kénne, da sie durch 

den Druck der auflastenden Schichten verhindert wirde. 
Dieser Kinwurf ware indessen unhaltbar; denn ein Schmelz- 

flu8 kann gar nicht in ein anderes Gestein, dieses hochhebend, 
eindringen, wenn er nicht unter einem noch etwas gréBeren 
Drucke steht, als derjenige ist, der in der betreffenden Tiefe 

herrscht. | 
Auch wenn etwa durch gebirgsbildende Vorgange, durch 

Faltung ein Hohlraum fir die Intrusivmasse erzeugt wirde, 

so. kénnte hier die Emporwélbung der Schichten natirlich 
ebenfalls nur unter der Bedingung vor sich gehen, daS der 
Druck, den die faltende Kraft austibt, groBer ist als derjenige, - 
der in der betreffenden Tiefe herrscht. 

Hoéchstens vom Boden der Anfachmelatiy panes aus leBe 
sich bis zu einem gewissen Grade ein solcher Einwurf erheben; 
auch hier aber mu8 ja die Erwarmung emporpressend wirken. 

Ich habe schon bei friherer Gelegenheit betont, in wie 
hohem MaB8e uns diese Aufschmelzhypothese itiber gewisse . 
Schwierigkeiten der Vulkanologie hinweghelfen wirde. Die 
heiBen Gase wiirden sich durch die feste Erdrinde, ganz un- 
abhangig von praexistierenden Spalten, Réhren hindurch- 
schmelzen, wirden sich flachgelegene, isolierte Schmelzherde 
selbst schaffen. Aber wie soll man die tatsichliche Natur 
der Laven, der Intrusionsmassen, der Tiefengesteine zusammen- 

reimen mit den hypothetischen Gesteinen, die aus einge- 
schmolzenen Quarziten oder Kalken bene miibten ? 
Derartige Gesteine kennen wir nicht. 

Es bliebe daher, wie ich frither ausfiihrte, héchstens der 
Ausweg, daS man aon bth die heiBen Gase wirkten auf- und 
einschmelzend nur in sehr gro8en Tiefen der Erdrinde, in 
denen lediglich Gneise und alte Eruptivgesteine liegen; sie 
verléren jedoch ihre hohe Temperatur und damit ihre ein- 



schmelzende Kraft in den héheren Niveaus, in denen Quarzite, 

-Kalke, Tone auftreten. Das ware in der Tat ein Ausweg. 
Aber damit verléren wir den gro8en Vorteil, da8 uns 
die Aufschmelzhypothese flachgelegene Schmelzherde 
schaffen wirde, deren Vorhandensein von allen 
Vulkanologen als notwendig angenommen wird. 

So freudig ich daher ohne jene Schwierigkeit die Auf- 
schmelzhypothese bewillkommnen moéchte, so glaube ich doch 
noch in der Aufstieghypothese das Sicherere zu haben. 

B. Nutzanwendung der in Abschnitt I gewonnenen 
allgemeinen Ergebnisse auf das vulkanische Ries bei 

Noérdlingen. 

In verschiedenen Arbeiten') hatten wir gezeigt, daB die 
grundmoranenartigen Bildungen, die riatselhaften Lagerungs- 
verhaltnisse und die Glattung und Schrammung der Gesteine, 
die im Umkreis um das vulkanische Ries bei Nérdlingen 
herrschen, nicht, wie man gemeint hatte, durch His hervor- 
gerufen seien; und da an der klassischen Lokalitaét des Buch- 
berges nicht eine Durchpressung alter Gesteine durch jiingere 
vorliege, sondern da richtige Uberschiebungen vorligen, 
und da8 diese hervorgerufen seien durch vulkanische Kraft; 

*) W. Branca und E. Fraas: Das vulkanische Ries bei Nord- 
lingen in seiner Bedeutung fir Fragen der allgemeinen Geologie. Abh. 
d. Berl. Akad. d. Wiss., Berlin 1901. 

W. Branca und E, Fraas: Beweis fiir die Richtigkeit unserer 
Erklarung des vulkanischen Ries bei Noérdlingen. Sitzungsber. d. Berl. 
Akad. d. Wiss., Berl. 1901. 

W. Branca: Das vulkanische Vorries und seine Beziehungen 
zum vulkanischen fries bei Nordlingen. Abh. d. Berl. Akad. d. Wiss. 
yom Jahre 1902, mit 1 Tafel, Berlin 1903. 

W. Branca: Die Griesbreccien des Vorrieses als von Spalten un- 
abhangige, friheste Stadien embryonaler Vulkanbildung. Sitzungsber. 
d. Berl. Akad. d. Wiss., Berlin 1903. 

W. Branca und E. Fraas: Das kryptovulkanische Becken von 
Steinheim. Abh. d. Berl. Akad. d. Wiss., mit 2 Tafeln, Berlin 1905. 

W. Branca und E. Fraas nebst einem Beitrag von W. Scnirze: 
Die Lagerungsverhaltnisse bunter Breccie an der Bahnlinie Donau- 
worth—Treuchtlingen und ihre Bedeutung fir das Riesproblem, mit 
1 Tafel. Abh. d. Berl. Akad. d. Wiss., Berlin 1907. 

W. Branca und E. Fraas: Abwehr der Angriffe W. Kranz’ 
gegen unsere, das vulkanische Ries bei Nérdlingen betreffenden Arbeiten. 
Zentralblatt tir Miueral., Geol., Paliont. 1911, S. 450 ff. 

K. HAUSSMANN: Magnetische Messungen im Ries und dessen Um- 
pone. Abh. d. Berl. Akad. d. Wiss., Math.-phys. KI. 1904, IV, 

. 1—188. 
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da8 es sich also um gro8artig pseudoglaziale Erscheinungen 
handele. 

Im Laufe unserer fortschreitenden Untersuchungen stellte 
sich dann allmahlich der Umfang dieser Uberschiebungen, der 
anfanglich ein beschrinkter zu sein schien, als ein immer 
groBerer heraus. Zwar hatten wir wohl auch anfangs schon 
die Vermutung, da8 die iiberschobenen Massen friher, bevor 
sie durch Erosion zum Teil entfernt wurden, ausgedehnter 
gewesen sein méchten, als das jetzt der Fall zu sein schien. 
Aber augenfallig war zunachst doch immerhin nur eine ganz 
beschrankte, kleine Zahl solcher Vorkommen. 

Zuerst hatte es sich daher wesentlich und vor allem um 
die schon erwahnte Scholle des Buchbergs und um die Lauch- 
heimer Masse gehandelt. Als wir dann aber nach einigen 
Jahren unsere Untersuchungen abschlossen, da hatte sich 

schlieBlich eine wtberwaltigende Fille tiberschobener Massen 
rings um das Ries ergeben: Nicht nur wurde im Siidosten 
desselben durch den neuen Bahnbau nérdlich Donaueschingen 
erwiesen, da tberraschenderweise alles, was dort anstehend 
zu sein schien und von aller Welt auch bisher fiir anstehend 
gehalten wurde, wurzellos, und da8 es durch vulkanische Kraft 

iiberschoben ist; sondern auch siidlich vom Ries, das aus- 
gedehnte Gebiet des Vorries, das ebenfalls von jedermann 
bisher fiir anstehend gehalten wurde, erschien uns nun auch 
als zum grdBSeren oder geringeren Teile wurzellos, iberschoben 

durch dieselbe vulkanische Kraft. 
Aber nicht genug daran; durch ein ganz neuerdings in 

der Nihe von Noérdlingen inmitten des Rieskessels nieder- 

gebrachtes Bohrloch!) wird tiberraschenderweise abermals eine 
Erweiterung unserer Kenntnisse nach derselben Richtung hin 
gebracht. Dort ist jetzt sogar derjenige Granit, welcher den 
Boden des Rieskessels bildet, als wurzellos erwiesen, wahrend 
er doch ebenfalls bisher ganz allgemein fir anstehend ange- 
sehen wurde. Is zeigt sich, daf er in einer Machtigkeit von 
160—180m auf dem Keuper liegt. 

Im selben Schritte mit dieser allmahlichen Erweiterung 
unserer Kenntnisse von dem Umfang der Uberschiebungen 
muSten erklarlicherweise auch unsere Anschauungen itiber die 
Art und Weise der vulkanischen Kraftwirkung sich umgestalten: 

Gegeniiber den scheinbar doch nur sehr vereinzelten tber- 
schobenen Massen hatten wir anfanglich geglaubt, die Auf- 

1) W. Kranz: Das Nérdlinger Riesproblem II, Jahresbericht des 
Oberrheinischen Geologischen Vereins,: No-F S. 54— 65.) 
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pressung des Riesgebietes lediglich durch eine in der Tiefe in 
den Granit eingedrungene Intrusivmasse erklaren zu kénnen; 

ein Lakkolith kénne die Uberschiebungen bewirkt haben, in- 
dem namlich dadurch an der Iirdoberfliche ein Berg ent- 
standen sei, von dessen Abhangen infolge von Bergrutschen 
die betreffenden Massen zum Abgleiten gebracht seien, so daB 
sie sich auf die umgebende Alb ergossen hatten. Spater sei 
dann wieder ein Absinken des Gebietes erfolgt. 

Dabei batten wir aber die Vorstellung, daS durch diese 
Aufpressung nicht etwa ein einspitziger kegelférmiger 
Berg entstanden sei, sondern da’ diese Aufpressung ein 
Gebiet betroffen habe, das durch die Erosion bereits in Héhen 

und Tiefen gegliedert und namentlich in seinem zentralen Teile 
durch die Erosion ausgefurcht war. Demzufolge stellten wir 
uns vor, daB diese Abrutschungen und Uberschiebungen nicht 
nur nach auSen auf die umgebende Alb, sondern auch nach 
innen auf die erodierten Teile erfolgt seien. Das wurzellose 
‘Vorkommen von Jura, Keuper und Granit findet somit nach 
dieser Vorstellung ebensowohl im Rieskessel selbst, als auch 
auf der umgebenden Alb seine Erklarung. 

Bei wachsender [rkenntnis von der groBen Ausdehnung 
der tiberschobenen Massen konnte indessen dieser Erklarungs- 
versuch nicht mehr geniigen. Wir sahen auch, daf im Vorries 
gewisse Gebiete, die auf unsere Bitte der leider verstorbene 
von KNEBEL kartographisch') in ihrer Ausdehnung aufnahm, eine 
solche Zerschmetterung (Vergriesung) des Malmkalkes aufweisen, 
da8 dies nur durch: hier stattgefundene Kontaktexplosionen er- 
klarbar war. In gleicher Weise erklarte sich zugleich die Zer- 
schmetterung des Granites, die sich besonders im Boden des Ries- 
kessels zeigte. Wir stimmten daher der von EK. SUSS ausgesprochenen 
Ansicht, welcher meinte, da8 die Riesphinomene lediglich 
durch eine einzige, riesige Kontaktexplosion zu erklaren sei, 
teilweise bei; nimlich insofern, als wir auSer der Bergbildung 

und jenen kleineren Explosionen noch eine gewaltige Explosion”) 
zur Erklarung der Riesphainomene annahmen. Dergestalt, daB 
diese Kontaktexplosion den Massen an der Oberflache des auf- 
gepreBten und dadurch zerbrochenen Gebietes den Ansto8 zum 
Abfahren und zum Uberschobenwerden iiber die Albhochflache 
hin gegeben hatte; ganz wie das beim Bandaisan auf Japan 

ebenso der Fall gewesen ist. 

1) Siehe die Tafel in- meiner Arbeit fiber das Vorries, auf der 
diese Explosionsgebiete von vON Knepet dargestellt sind. 

2) W. Branca: Das Vorries. Abh. dieser Akademie 1903, 5. 14 
u. 32, 36 u. 41. 
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- Eine ginzliche Ausschaltung der Emporpressung und damit 
der Bergbildung schien und scheint mir noch jetzt unméglich. 
Ganz ebenso betrachteten ibrigens auch noch andere Forscher 
diese ehemalige Bergbildung im Riesgebiete als etwas Gegebenes, 
Notwendiges. Schon GUMBEL hatte einen hohen Berg tber 
dem heutigen Riesgebiete angenommen, der dann spater in die 
Tiefe gestiirzt sei; allerdings nicht entstanden, wie andere 
Autoren das meinten, durch Aufpressung, sondern nur durch 
Aufschittung in Gestalt eines echten Stratovulkanes. KOKEN 
war gleichfalls von der Annahme einer Bergbildung ausgegangen. 
Wir waren zur gleichen Ansicht gelangt. W. KRANZ endlich 
hatte dieselbe Vorstellung gewonnen, und sogar einen bis zu 
der bedeutenden Héhe von 1000 m aufragenden Berg ange- 
nommen, von dem ebenfalls Abrutschungen erfolgt seien. Nur 
darin wich er von uns ab, da8 wir die Ursache der Berg- 
bildung in einer aufpressenden Intrusion, einem Lakkolith, sehen 
zu mussen glaubten, KRANZ dagegen durch Horstbildung. 

Dessenungeachtet freilich bekampfte Krainz'), sich selbst 
damit widersprechend, die Vorstellung einer Bergbildung bei 
unos und suchte, wie vor ihm schon E. SUss, die ganzen Ries- 
phanomene lediglich auf eine tibergewaltige Explosion zurick- 
zufithren. Wenn daher Kranz ganz neuerdings®) die Vor- 
stellung einer Bergbildung aufgibt, so ist das zunichst einmal 
eine zwingende Notwendigkeit fir ihn, um jenen Widerspruch 
zu beseitigen. Zweitens aber war seine Annahme einer groBen, 
1000 m hohen Horstbildung inmitten des Tafelgebirges der 
Alb tberhaupt eine Vorstellung, die so lange ganz unglaubhaft 
erscheint, bis nicht an einer ganzen Anzahl anderer Orte der 
Alb derartig tiefgehende und mit 1000 m tiefem Absinken 
verbundene Zerkliftungen nachgewiesen sind. Nur an einer 
einzigen Stelle, mitten aus der Albtafel, wird schwerlich eine 
soleche Horstbildung herausgebrochen sein®). 

1) Zentralblatt fir Mineralogie, Geologie, Paliontologie 1911 und 
unsere Antwort ebenda 1911. 

*) Das Noérdlinger Riesproblem II. 
3) Es geht aus dem Gesagten aber auch klar hervor, da{ Kranz 

in seiner Arbeit mit Unrecht behauptet, daB er auf ganz demselben 
Standpunkte wie E. Siss gestanden habe. Das war eben nicht der 
Fall, da er einen Horstberg annahm, E. Sttss aber jede Bergbildung 
ablehnte. Erst jetzt, nachdem Kranz sich yon dem Horstberge los- 
gesagt hat, kann er sagen, da8 er den Standpunkt teile, auf dem 
E. Stss steht. Aber selbst jetzt noch besteht diese strenge Uberein- 
stimmung lediglich dem Wortlaute nach; denn in Wirklichkeit ist der 
Standpunkt, d.h. ist die Anschauung, auf der E. Siiss fubt, eine ganz 
andere als die, auf der Kranz aufbaut. E. Siss steht auf dem Boden 
der Aufschmelzhypothese, bei welcher der Betrag der Aufpressung, wie 



Wenn nun so verschiedene Forscher das Bedirfnis zu der 
Annahme gefithlt haben, da’ an der Stelle des heutigen Ries- 
kessels zuvor die Bildung eines Berges sich vollzogen habe, so 
mu8 das natiirlich seine sehr triftigen Griinde gehabt haben. Wir 
hatten deren fiinf: Gemeinsam iiberzeugend war allen genannten 
Autoren wohl die tiberaus auffallende Tatsache, da8 unten im 

Rieskessel der Granit, der den Boden desselben bildete, bis 
zu ca. 200 m hoher lag, als er eigentlich liegen durfte; denn 
rings um den Rieskessel, unter der Alb, liegt er ca. 200 m 
weniger hoch als im Kessel selbst. Hierin schien also offenbar 
allen Autoren, welche sich eingehender niit dem Ries beschaftigt 
hatten, der zweifellose Beweis einer ehemaligen Bergbildung 
zu liegen. 

Da8 der Granit hier unten im Kesselboden in Wirklich- 
keit gar nicht anstehend, sondern wurzellos, tiberschoben sei, 

konnte nicmand ahnen und wagte auch niemand anzunehmen. 
Erst durch ein tiefes Bohrloch ist das jetzt erwiesen worden; 
und es ist wohl recht wahrscheinlich, da8 diese Wurzellosig- 
keit fir alle Granitvorkommen unten im Rieskessel gilt. 

Fir uns kam indessen noch ein zweiter Grund hinzu: 
Das Innere des nahegelegenen Steinheimer Beckens zeigte 
ebenfalls eine Hebung; denn dort ist im Zentrum des Beckens 
der Dogger bis in das Niveau des Malm gehoben, so da8 er 
auf solche Weise einen Berg bildet. Nach dem aber, was uns 
nun das Bohrloch bei Noérdlingen im Ries zeigt, kann man 
jetzt auch auf das Steinheimer Becken zuriickschlieBen und 
damit auch diesen Beweis fir hinfallig halten. Man wird 
daher jetzt auch diese kleine ,Aufpressung” im benachbarten 
Steinheimer Becken, durch die der Dogger in das Niveau des 
Malm hinaufgeschoben ist, vielleicht nicht mit Unrecht eben- 
falls als einen durch Vereinigung von schwacher Aufpressung 
mit einer Kontaktexplosion entstandenen Vorgang zu erklaren 
haben, durch den die Dogger-Scholle des Kldsterberges viel- 

ich auf §. 248 zeigte, infolge von Intrusionsbildung ein sehr viel geringerer 
ist als bei der Aufsteiglelre, bei welcher auch Spalten nicht nétig sind, 
da die Gase sich durchschmelzen sollen. Kranz aber, wenn er das 
auch nirgends direkt ausgesprochen hat, ist offenbar begeisterter An- 
hanger der Aufsteighypothese; denn hier werden ja, im Gegensatz zur 
Aufschmelzlehre, von den Autoren meist praexistierende Spalten als 
erforderlich zum Aufsteigen betrachtet. Kranz nun ist, wie seine 
mehrfachen Angriffe auf meine Arbeiten iiber die Spaltenlehre der 
Vulkane beweisen, cin begeisterter Anhinger der Notwendigkeit pri- 
existierender Spalten, folglich muf er auch ein Anhanger der Aufsteig- 
und damit ein Gegner der Aufschmelzhypothese sein. Das erscheint 
mir wenigstens als logische Notwendigkeit. 
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leicht auch auf untere (unsichtbare) Malmschichten geschoben 
worden ware. 

Fir das Mitwirken einer Explosion auch dort, im Stein- 
heimer Becken, spricht die , Vergriesung’ (S. 255) des Malm- 
kalkes in der Peripherie des Beckens'), 

So sind allerdings diese beiden Beweise, welche 
uns fir die Notwendigkeit der Annahme einer Auf- 
pressung des Riesgebietes zu sprechen schienen, hin- 
fallig. Indessen es bleiben, wie ich im folgenden zeigen 
werde, noch genug andere Grinde tbrig, aus denen eine Auf- 
pressung mit Sicherheit’ hervorgeht. Es ist auch nicht zu ver- 
gessen, da8 die abnorme Héhenlage des Granites im Boden 
des Rieskessels zwar nicht mehr ein Beweis fiir eine 
stattgefundene Aufpressung ist, da® sie aber auch keineswegs 
ein Beweis gegen eine solche sein muB: 

Die Uberschiebung des Granites auf Keuper im Baden 
des Rieskessels 148t sich ja ganz ungezwungen durch die von 
uns”) angenommene gro8e Explosion erklaren, die, im Granit 
vor sich gehend (in dem der Lakkolith steckte), Teile dieses 
auf den Keuper geschoben hat, ganz ebenso wie sie die 
anderen Uberschiebungen mit hervorrief. Bei der Beschaffenheit 
des emporgepreBten Albteiles, der im zentralen Teile ein weites 
Erosionsgebiet besaB (s. hier S. 255), muBten natiirlich Uber- 
schiebungen nicht nur nach auBen hin, sondern auch nach 
innen hin, ebenso also auch auf dem Boden dieses inneren 

erodierten Gebietes méglich sein. 
Ob dieser Teil der Alb nun gleichzeitig auch 

noch gehoben oder ob er in der urspringlichen Lage 
verblieben war, mit anderen Worten ob die Explosion 

in groBerer oder geringerer Meereshohe erfolgte, war 
fir ihre Wirkung absolut bedeutungslos. Ks laBt sich 
daher die durch das Bohrloch bei No6rdlingen er- 
wiesene Wurzellosigkeit des Granites im Boden des 
Rieskessels genau ebenso durch die von uns ange- 
nommene Explosion in gehobenem Gebiete wie durch 
KRANZ’s Explosion im ungehobenen Gebiete erklaren. 
Kin gréBeres Ma8 von Wahrscheinlichkeit fir die 
KrANZSche Ansicht, nur auf Grund des Nachweises 
der Wurzellosigkeit des Granites im Rieskessel, be- 
steht durchaus nicht. 

1) Wie klein dasselbe gegeniiber dem Ries ist, geht aus Tafel II 
in unserem ,Das vulkanische Ries bei Nordlingen‘ hervor, wo links 
unten zum Vergleiche das Steinheimer Becken eingezeichnet ist. 

7) In Vorries, S. 14, 32. 
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Wenn nun aber auch dieser vermeintliche Beweis fir die 

_ Emporpressung des Riesgebietes hinfallig wird und damit 
vielleicht auch der Analogiebeweis, der aus dem Steinheimer 

Becken gewonnen war, so bleibt doch noch die Zahl von finf 
anderen Griinden, welche das Vorhandensein einer flach ge- 
legenen Intrusionsmasse unter dem Ries dartun: 

Einmal beweisen die an zahlreichen Stellen des Ries- 
gebietes erfolgten trachytischen Eruptionen tiber Tage, daB ein 
Schmelzherd in der Tiefe: gewesen sein mubB. 

Zweitens hat HAUSSMANN nachgewiesen, da untersdem 
Ries ein eisenreiches basisches Gestein im Granit liegen muB, 
da sich nur so die magnetischen Abweichungen des Ries- 
gebietes erklaren lassen. Da8 dies derselbe Schmelzherd war 
wie der soeben erwadhnte, kann kaum zweifelhaft sein, weil 

nach SAUERs Untersuchungen das durch Eruption Geférderte 
trachytisch, saurer ist, was durch Einschmelzen von Granit 
erklart wird. 3 , 

Drittens ist. in jiingster Zeit ein eisenreiches, koérniges 
basaltisches Gestein am Flochberg gefunden worden, das nach 
freundlicher Mitteilung von Herrn Dr. SCHNEIDERHOHN'), Assi- 
stent am mineralogischen Institut in Berlin, mit groBer Wahr- 
scheinlichkeit ein junges Gestein, ein limburgitischer Basalt 
ist. Das ware dann als ein Stiick der Intrusionsmasse, bzw. 

von éiner Apophyse derselben, anzusehen, das losgerissen und 
bei den Explosionen mit emporgeschleudert worden ware. Ich 
gebe unten das Nahere dariber. 

1) Der vorherrschende Gemengteil des Gestcins ist ein blaf- 
violetter Titanaugit, der recht gut idiomorph ausgebildet ist. Er ist 
schwach pleochroitisch, und Ofters zonar gebaut, derart, dab die inten- 
siver gefarbten Schalen auBen liegen, wie es z. B. auch oft in hessischen 
Basalten der Fall ist. Nachst ihm erscheint in etwas geringerer Menge, 
aber in groBeren Kérnern Olivin. Er ist ebentalls gut idiomorph und, 
wie uberhaupt das ganze Gestein, noch recht frisch. Ebenfalls selr 
reichlich finden sich Erze, und zwar nur Magnetit. Ilmenit konnte 
nicht nachgewiesen werden. Die Zwischenriume zwischen den Augit- 
leisten und den Olivinkérnern nimmt, der Menge nach sehr zurick- 
tretend, Plagioklas ein, der also als letzter Gemengteil allotriomorph 
auskrystallisierte. Er ist ein sehr basischer Bytownit. Farblose, 
frische Glasmasse konnte nur an einer kleinen Stelle nachgewiesen 
werden. “ 

»Die Struktur ist hypidiomorph-kérnig, mit leisem Anklang an 
eine intersertale Struktur. Nach Mineralbestand, Struktur und Kr- 
haltungszustand ist das Gestein wahrscheinlich als ,, Limburgitischer 
Basalt“ zu bezeichnen, der mit manchen basaltischen Gesteinen des 
Vogelsberges und von Niederhessen eine groke Ahnlichkeit hat. Insbe- 
sondere hat das Gestein von Kalsmunt bei Wetzlar, dessen Dinnschliff 
ich Herrn Professor Kaiser verdanke, groBe Ahnlichkeit mit dem Ries- 
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Viertens ist durch die Tatsache, da8 tiberhaupt Kontakt- 
explosionen entstehen konnten, bis zur Zweifellosigkeit er- 
wiesen, daS ein Magmaherd, also eine Intrusionsmasse, sich 

unter dem Riesgebiete eingenistet haben muff; denn eine 
Kontaktexplosion ist eben nur méglich, wenn ein 
Magmaherd vorhanden ist, der das Wasser plotzlich 
in Dampf verwandelt. ' 

Fiinftens endlich ist durch die Tatsache der Kontakt- 
explosionen ebenso bis zur Zweifellosigkeit erwiesen, daB — 
wie wir von Anfang an gesagt haben — dieser Magmaherd 
sehr flach unter der Erdoberfliche sich eingenistet haben 
und nun nach der Erstarrung liegen muB. 

Kine tief gelegene Intrusionsmasse wird freilich ebenfalls 
Explosionen von Wasserdampf erzeugen kénnen. Aber infolge — 
der dann ibergrofen Machtigkeit des Hangenden wird letzteres 
weder in die Luft geblasen, noch zur Seite geschoben werden 
kénnen; hier wird die Folge der tiefgelegenen Explosion nur 
in ,,magmatischen Erdbeben“ (S. 257) bestehen. Nur dann, 
wenn die Intrusivmasse, also die Explosionen sehr 
flach liegen, kénnen letztere eine Zerschmetterung 
bzw. Verschiebung von Schollen an der Erdoberflache 
bewirken. 

Aber ein Einwurf kénnte vielleicht versucht werden 
gegen den zweiten der obigen finf Griinde, daB ein basischer 
Lakkolith in der Tiefe unter dem Ries liege: Man k6énnte ein- 
werfen, daS zwar aus HAUSMANNs Untersuchung iber die 

magnetischen Abweichungen im Ries zweifellos das Vor- 
handensein einer groBen basischen Gesteinsmasse unter dem 
Ries erwiesen sei; daB aber diese Masse nicht notwendig durch 
Intrusion in den Granit zu tertidrer Zeit gelangt sein miisse, 
sondern da8 sie ja auch durch Differenziation innerhalb des 
Granitmagmas, also schon zu paldozoischer Zeit, enstanden 
sein kénne. Womit dann natirlich die mit einer Intrusion 
Hand in Hand gehende Volumvermehrung hinfallig sein wirde. 

Allerdings besteht das Urgebirge unter dem Ries, wie 
wir es aus seinen zahlreichen Bruchstiicken in der Bunten 

gestein. Das Mengenverhaltnis und die Art der auftretenden Mineralien 
sind dieselben. Kin Unterschied besteht darin, daf das Gestein von 
Kalsmunt mehr, und zwar z. T. entglastes, gekorntes Glas enthalt, daB 
infolgedessen die Titanaugite gréfere Idiomorphie zeigen und auch oft 
etwas spharolithisch angeordnet sind.“ 

» Wie ja von zahlreichen Basalten bekannt ist, sind das kleinere 
Unterschiede, die oft sogar innerhalb ein und derelben Gesteinsmasse 
auftreten. So z. B. an dem Gestein von Homberg a. d. Ohm, das 
A. ScHwantTKn, N. Jahrbuch, Beil., Bd. XVIII; beschrieben hat.“ 



Breccie kennen, nicht nur aus Gneisen, Graniten, krystallinen 
Schiefern, sondern auch aus basischeren Gesteinen, Gabbro und 
Diorit, wie LOFFLER neuerdings zeigte'). Aber demgegen- 
uber frage ich: 

Wie kommt es, da’ die magnetischen Anomalien gerade 
nur im Gebiete des Rieskessels sich zeigen, da also die 
angebliche palaeozoische Differenziation zufalligerweise gerade 
da in der Tiefe stattgefunden haben sollte, wo oben dariber 
spiter der Rieskessel sich gebildet hat? 

Wie kommt es, daB unter einem zweiten, relativ benach- 
barten Kessel, dem Steinheimer Becken, ebenfalls zufalliger- 
weise eine Differenziation des Granitmagmas in paliozoischer 
‘Zeit stattgefunden haben soll? 

Auch im Steinheimer Becken haben wir ja magnetische 
Abweichungen, die das Vorhandensein einer eisenreichen, 
basischen Gesteinsmasse in der Tiefe verraten. 

Wie sollte also an zwei nicht weit voneinander 
entfernten Orten zufallig in paliozoischer Zeit im 
Granitmagma eine basische Ausscheidung gerade da 
erfolgt sein, wo Millionen von Jahren spater, in 
miocaner Zeit, an der Erdoberflache dann je ein 
Kessel sich bildete, je eine Aufpressung erfolgte, 
bzw. je eine Explosion entstand? 

Kin solches Zusammentreffen ware das Unwabhr- 
scheinlichste, was man sich denken konnte. 

Nun haben wir an der einen dieser beiden Ortlichkeiten, 

im Rieskessel, die unwiderleglichen Beweise dafir, da ein 
miociner Schmelzfiu8 dort in die Héhe gestiegen ist; denn wir 
haben dort an einer ganzen Anzahl von Stellen Eruptionen, die 
aus einem in der Tiefe darunter liegenden Magmaherde ent- 
stammen. 

Wir haben ferner im Steinheimer Becken ebenfalls den 
zweifelhaften Beweis dafiir, da8 in miociner Zeit in der Tiefe 

Schmelzflu8 aufgestiegen sein mu8, wenn er auch nicht bis an 
die Tagesflaiche gelangte. Denn die Emporhebung der Dogger- 
scholle im Boden des Beckens ist ganz notwendig entweder 
die Folge der Aufpressung durch eine Schmelzmasse oder die 
Folge einer Kontaktexplosion durch eine Schmelzmasse (S. 257). 

Wir haben also an beiden nicht weit voneinander ent- 
fernten Orten die zweifellosen Beweise dafiir, da8 zu tertiarer 

Zeit Schmelzflu8 aufgestiegen war, der sich differenzierte. 

1!) Zusammensetzung des Grundbebirges im Ries. Jahreshefte des 
Vereins fiir vaterlandische Naturkunde in Wirttemberg. Jahrg. 68, 
Stuttgart 1912, S. 107-154. 

8) 
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Folglich ist es doch das Wahrscheinlichste, da8’ 
dieser Schmelzflu8 es war, der die Kesselbildungen 
(durch spateres Absinken (s. 8. 249 VII) hervorrief 
und die magnetischen Abweichungen bedingte. 

Wenn aber das der Fall ist, dann ist es auch ebenso 

wahrscheinlich, da8 dieser SchmelzfiuB in beiden Fallen In- 
trusionsmassen unter den beiden Kesseln bildet. Intrusions- 
massen aber sind mit Emporpressung notwendig verknipit. 

Meiner Ansicht nach sind die obigen finf Be- 
weise fir das Vorhandensein einer flach gelegenen 
Intrusivmasse unter dem Riesgebiete zwingend. Ist 
dem aber so, dann sind auch weiter zwingend die 
Folgerungen, die sich daraus ergeben: Zunachst einmal 
die Notwendigkeit, da8 eine Aufpressung und Bergbildung an 
der Erdoberflache erfolgt sein mu8, wie sich aus Abschnitt A 
sub I, II, III ergibt. Sodann die Notwendigkeit, daB die 
sub VI, VII, VIII, IX besprochenen Folgewirkungen der Auf- 
pressung sich eingestellt haben miissen. 

Demgegeniiber steht nun die von W. KRANZ vertretene, 
schon vordem yon E. SUSS ausgesprochene Ansicht, da8 keine 
Aufpressung erfolgt sei. 

Ich will nun diese beiden sich gegeniiberstehenden Anschau- 
ungen, durch welche die Riesphanomené ihre ursachliche Er- 
klarung finden sollen, so genau und so objektiv wie méglich 
prifen, indem ich das Bild, das jeder derselben zugrunde liegt, 

eingehend darlege. Es geniigt nicht das kurze Schlagwort: 
»Hier blo8e. Explosion, ,dort Aufpressung und Explosion“, 
sondern, um ein Urteil zu erméglichen, muB jedes derselben 
bis in seine letzten Konsequenzen hinein durchdacht und dar- 
gelegt werden. 

Der Gegensatz der beiderseitigen Anschauungen 
liegt also darin, daS wir eine Emporpressung des Ge- 
bietes (Bergbildung) und aus dieser Emporpressung 
folgende Explosionen — also Explosionen im gehobenen 
Gebiete — annehmen, KRANZ dagegen nur eine tber- 
gewaltige Explosion im ungehobenen Gebiete. Das. 
ist der Gegensatz. 

Wenn Kranz dagegen am Schlusse (S. 65) seiner Arbeit 
diesen Gegensatz in die Worte zusammenfaft: ,Die Ries- 
phanomene wiirden sich also durch die (KRANZ’) Sprengtheorie 
erklaren lassen, wahrend der (unser) Riesberg manches deutet, 
vieles aber schwer und unverstandlich 148t“, so gibt diese 
Formulierung ein ydllig unrichtiges Bild unserer Anschauung. 
Bei solcher Darstellung werden ja die groBen und die mehr- 
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fachen kleineren Explosionen unserer Erklarung von KRANzZ’) 
yollig zum Verschwinden gebracht! 

Auch auf 8. 60 seiner Arbeit spricht KRANZ nur von unserer 
,Riesbergtheorie". Wenn man den Gegensatz zweier An- 
schauungen durch kurze Schlagworte kennzeichnen will, so 
mu8 das in richtig kennzeichnenden Worten geschehen. Will 
man das hier tun, so steht KRANZ’ Sprenghypothese unserer 
» Hebungs-Sprenghypothese* gegeniiber. Ich werde, um mig- 
lichst sachlich zu sprechen daher diese Bezeichnungen an- 
wenden. 

Unserer ,,Hebungs-Sprenghypothese® iiber den Verlauf 
der Dinge liegt also zugrunde das Bild eines durch die In- 
trusionsmasse, den Lakkolith aufgepreBten grofen Gebietes 
von 25 km Durchmesser mit einer durch die Erosion bereits 
stark gegliedert gewesenen Oberflache. Die Folge einer ge- 
waltsamen Emporpressung eines soichen Gebietes 
liegt auf der Hand. Eine vollstandige Zerkliftung 
und Zerbrechung des Gebietes, so daS es von zahl- 
reichen teils flacheren, teils tief hinabreichenden, 
weit klaffenden Spalten durchfurcht wurde. Alle 
unterirdischen und oberirdischen Wassermassen dieses 
Gebietes konnten infolgedessen schnell und unge- 
hindert in die Tiefe, in die Nahe des heiBen Lakko- 

lithes dringen — teils von oben aus dem mit Hohlen durch- 
setzten Malm, teils vielleicht auch aus einem mehr zentralen 

See, also an verschiedenen Stellen von verschiedenen dieser 
Orte her, was doch das wahrscheinlichste ist. Daher dann 

Explosionen an mehrfachen Orten, kleinere im Vor- 
ries, die Vergriesungsgebiete schufen, gréBere und 
sré8te im Ries, die dort zum Teil den Kessel schufen, 
indem sie seinen ehemaligen Inhalt auf die Alb und 
in das Vorries abfahren lieBen und schoben, und 
die, wie jetzt durch das Bohrloch bei Nordlingen er- 
wiesen ist, auch die oberen Partien des Granites iiber 

den Keuper schoben und vielleicht auch im Stein- 
heimer Becken den Dogger iiberschoben (55255 ae 252): 

Das Bild das unserer Anschauung zugrunde liegt, zeigt 
uns ferner, da8 die ungeheuren Gesteinsmassen, die heute tiber- 
schoben oben auf der Alb liegen, von dem erhéhten, bergigen 
Gebiete natirlich sehr leicht abwartsfahren konnten, 

1) W. Branca: Ein Wort itber die Ries-Hypothesen. Jahres- 
hefte und Mitteilungen des Oberrhein. geolog. Vereins. N. F. Bd. III, 
Heft 1, 8. 87—88. 
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sobald sie durch die Explosion den Ansto8 erhielten; denn die 
Bewegung ging hier eben hinab. 

Endlich aber zeigt uns unser Bild, da8 diese Explosionen 
gegenttber dem vielfach zerbrochenen, tief zerklifteten, ge- 
hobenen Gebiete leichtestes Spiel hatten. Alle diese 
groBen Schollen und Gesteinsmassen brauchten durch 
die Kxplosionen nicht erst aus dem felsenfesten Ge- 
steinsverbande herausgebrochen zu werden, denn sie 
waren ja bereits durch die Emporpressung heraus- 
gebrochen und gelockert. 

So liegt dieser von uns gegebenen Erklarung ein Bild zu- 
grunde, in dem die Entstehung der Explosionen und die Be- 
werkstelligung der Uberschiebung auf die moghiehst leichteste 
Art und Weise geschehen konnte. 

Diametral entgegengesetzt und schwierig liegen 
die Dinge bei dem Bilde, welches der ,,Sprenghypo- 
these’ der Ursache der Riesphainomene zugrunde 
liegt. In seiner Zeichnung wie mit Worten verneint KRANZ 
jegliche Aufpressung; damit beraubt er sich aber aller oben 
aufgezahlten Folgewirkungen einer Aufpressung, durch die der 
Vorgang so leicht verstandlich wird. 

Nach der Sprenghypothese soll also dort in der Tiefe 
unter der Alb eine phreatische') Explosion stattgefunden haben, 
die aber von ungeheurer Stirke gewesen sein miuBte, da sie 
ganz allein so ungeheure Wirkungen vollbracht haben soll! 
Das ganze, ca. 25 km im Durchmesser besitzende Gebiet, in 
einer Machtigkeit von mehreren hundert Metern, soll ja durch 
eine im Zentrum in der Tiefe erfolgte riesige Explosion radial 
nach allen Richtungen hin herausgeschoben und auf die rings 
umgebende Albhochflache hinaufgeschoben worden sein. Natir- 
lich auf schragen Flachen, so da8 ein ganz flacher, umgekehrter 
Kegel sich ergeben wirde. : 

Ganz wie die unsrige, so hat also auch diese Erklarung 
eine Kontakt-Explosion?) im Auge, nur da8 diese hier un- 
vergleichlich viel starker als die unsere gewesen sein mifte; 
denn wihrend bei unserer , Hebungs-Sprenghypothese” alles 
bergab geschoben wird, mifSte bei der ,Sprenghypothese’ der 

1) KE. Stss wahlte den Ausdruck von goses-Brunnen; also Ex- 
plosion unterirdisch gesammelter Wassermassen. 

*) Wie ich eine solche plétzliche Verwandlung von Wasser in 
Dampf durch eine Schmelzmasse genannt hatte, weil es sich hier um 
eine Kontaktwirkung handelt, ganz wie bei anderen Kontakterscheinungen 
im Hofe eines Tiefengesteines. , Wesen und Wirkungen der Erdbeben.“ 
Berlin 1901. Universitats-Programm. 



ganze ungeheure Gesteinsinhalt dieses flachen Trichters berg- 
auf geschoben werden. Wahrend dort das Herausbrechen und 
das Zerbersten dieser ungeheuren Schichtenmasse durch die 
Kraft des aufpressenden Lakkolithes besorgt wird, mite das 
hier ganz allein durch die Kraft der Explosion geschehen. 
Wahrend dort endlich das ganze Gebiet durch die Aufpressung 
bis tief hinab zerkliftet wird, so da auf klaffenden Spalten 
die Wasser leicht in die Tiefe gelangen kénnen, um iiberhaupt 
die Explosion méglich zu machen, fehlt hier die Erfillung 
dieser conditio sine qua non einer Kontakt-Explosion, 
die Spaltenbildung, vollstandig. 

In dem Bilde, das wir uns gemacht haben, voll- 
zieht sich also alles verhaltnismafig leicht, in dem 
Bilde, das sich KRANZ gemacht hat, unendlich viel 
schwerer. Um jene conditio zu beschaffen, ist letztere Er- 
klarungsweise nun gezwungen, die Spalten ,durch tektonische 
oder vulkanische Erdbeben” plétzlich entstehen zu lassen. 
Prifen wir: 

,Hrdbeben.. Gewi8, durch ein solches werden Spalten 
erzeugt, und namentlich in welligem oder bergigem Gelande, 
da wo die Gesteinsmassen und -schichten an den Gehangen 
abreiBen und zu Tale rutschen kénnen, da Offnen sich breite 

Spalten, wohl bis zu 100’ Tiefe. Aber was will das sagen 
gegenuber den tatsachlichen Verhaltnissen des vorliegenden 
Falles, wo die klaffenden Spalten sich mindestens 1000 bis 
2000 m tief, bis in die Nahe des Lakkolithes hinab, weit 

gedffnet haben muBten. 
Welches Erdbeben hatte je bis in solche Tiefe hinab 

weit klaffende Spalten erzeugt; denn auf das Klaffen kommt 
es hier an. 

Erdbeben als Ursache der nétigen Spalten anzunehmen, 
erscheint mir somit als ein vdollig aussichtsloser Erklarungs- 
versuch. Aber es kommt hier nicht darauf an, dem wissen- 

schaftlichen Gegner die Unmdglichkeit seiner Behauptung nach- 
zuweisen, sondern objektiv abzuwagen. 

Erdbeben sind nur Wirkungen, sie kénnen unmdéglich die 
Ursache gewesen sein. Also die Erdbeben haben selbst eine 
Ursache, und es fragt sich, ob diese die Veranlassung zur 
Bildung so tiefer und _ klaffender Spalten gewesen sein 
konnte. 

KRANZ spricht von ,tektonischen® Beben. Es ist mithin 
zu priufen, ob etwa in tektonischen Vorgangen die Ursache 
gesucht werden diirfte. Ich halte das hier fiir sehr unwahr- 
scheinlich. Ist denn irgend ein Anhalt fir die Annahme vor- 
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handen, daS in jungmiocainer Zeit der Gebirgsdruck gerade 
diesen Teil der Alb so stark zerkliftet hat, und daB8 er — die 
Hauptbedingung — so weit klaffende Spalten geschaffen hat, 
dafS das Wasser schnell in die Tiefe gelangen konnte? Meiner 
Ansicht nach legt dafir kein Anhaltspunkt vor; und KRANZ 
selbst unterstiitzt mich in dieser Auffassung! Hat er sich 
doch soeben vollig losgesagt von seiner friheren Erklarung, 
da8 das Riesgebiet als Horst, d. h. infolge von Zerkliftung 
durch Gebirgsdruck, entstanden sein sollte. 

Aber KRANZ spricht auch von ,,vulkanischen Beben“. Es 
fragt sich somit, ob etwa die Eruptionen des Riesgebietes so 
gewaltige Spaltenbildungen erzeugt haben kénnten. Ich wiBte 
nicht, daB mit Eruptionen eines Vulkanberges oder gar kleinerer 
vulkanischer Ausbruchsstellen — nur um letztere handelt es 
sich beim Ries — jemals eine Bildung so tiefer, klaffender 
Spalten verbunden gewesen ware; oberflachlicher Spalten 
wohl, aber so tief hinabsetzender nicht. 

Wohl aber kéunte die Ursache dieser Spaltenbildung in 
kryptovulkanischen, in magmatischen Vorgangen zu suchen 
sein, die ja ebenfalls Erdbeben erzeugen. Also an magma- 
tische Beben miiSte man denken'). 

Damit waren wir dann aber bei unserem Lakko- 
lith als Ursache sowohl des Bebens als auch der 
Spaltenbildung angelangt; denn selbstverstandlich 
muBSten mit dem Vorgange der Aufpressung und Zer- 
spaltung des gehobenen Riesgebietes bis tief hinab 
ganz ungeheure Erderschitterungen vorhanden sein 
(s. hier S. 257). 

Man sieht somit, da8, wenn die ,Sprenghypo- 
these“ ein so uibergewaltiges ,vulkanisches’ Erd- 
beben als Ursache der Entstehung so tiefer, klaffen- 

der Spalten voraussetzt, da8 das nur ein krypto- 
vulkanisches sein kénnte, da8 also KRANZ, ohne sich 
dessen bewuSt zu sein, fir unsere Vorstellung ein- 
tritt; denn hier kann als wirkliche Ursache des 

Bebens nur unser aufpressender Lakkolith namhaft 
gemacht werden. Niemand wird doch ernstlich glauben 
wollen, da8 die verhaltnismaS8ig armseligen Eruptionserschei- 
nungen, wie sie im Riesgebiete in Tuff- und Schlacken-Aus- 
wirfen sich kundgegeben haben, die Ursache eines so ungeheuer- 

1) W. Branca: Erdbeben. Deutsche Revue. Verlagsanstalt Stutt- 
gart 1911. Vgl. auch das Referat dariber im Zentralblatt fir Geologie 
und Palaontologie von KritHack 1913. 
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lich wirksamen ,,vulkanischen“ Bebens gewesen sein kénnten. 
Dazu bedurfte es einer ganz ungemein viel bedeutenderen 
Ursache; und diese kann dann nur unser Lakkolith sein. 

Es ergibt sich also klar, da8, sobald man unsere 

Kmporpressung ausschaltet und nur Explosion gelten 
lassen will, man keine gentigende Ursache tiefer und 
klaffender Spaltenbildung zur Verfiigung hat, welche 
die conditio sine qua non fiir diese Explosion ist. 

Indessen einem solchen von jeder Emporpressung ab- 
sehenden Erklarungsversuche stellt sich noch eine andere er- 
hebliche Schwierigkeit in den Weg: Das ist die fir eine 
solehe Hypothese absolut notwendige Konzentration aller Wasser- 
massen in dem zentralen Teile des Riesgebietes. Wenn ledig- 
lich durch eine einzige riesige Explosion ein Gebiet von 
25 km Durchmesser aus der Tiefe von mehreren hundert Metern 
radial heraus- und auf die Alb hinaufgeschoben werden sollte, 
dann mute das ganze explodierende Wasser gewissermafen an 
einem Punkte, also im zentralen Gebiete, konzentriert und dort 

plotzlich in die Tiefe, dem Schmelzflu8 entgegengebracht werden. 
Woher ware nun dort eine solche Konzentration ent- 

standen ? 
KRANZ hat freilich ein kleines Modell von 3 m Durch- 

messer mauern lassen, im Zentrum dieses dann Schwarzpulver 
als schiebenden Sprengstoff vermauert, diesen zur Explosion 
gebracht und nun schiebende Wirkung dabei beobachtet. 

So interessant auch jeder derartige kleine Versuch in der 
Geologie ist, so sollte man sich doch hiten, ihn ohne weiteres 
fir beweisend fiir Naturgeschehnisse anzusehen. Meiner An- 
sicht nach beweist dieser Versuch fir die Iintstehung des 
Rieskessels nicht nur gar nichts, sondern es war auch a priori 
ausgeschlossen, daB er etwas dafiir beweisen konnte. Er be- 
weist nur, da’ man mit Hilfe gewisser Sprengmittel eine 
schiebende Wirkung ausiiben kann. 

Aber dazu bedurfte es keines Beweises. Schon in meiner 
Arbeit tiber das Vorries') habe ich auf den Unterschied 
zwischen brisanten, also zerschmetternden und mehr nur 

schiebenden Sprengmitteln hingewiesen, der allen mit Spreng- 
uibungen Vertrauten eine langst bekannte Sache ist. Neues in 
dieser Beziehung war mithin durch einen Versuch auf keine 

Weise zu erwarten. 
Fir das Ries beweist dieser Versuch nichts; denn wenn 

ein Experiment beweisende Kraft haben soll, so miussen in 

1) §. 32, 38. 
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ihm alle diejenigen Bedingungen erfillt werden, welche in der 
Natur bei dem zu untersuchenden Objekte obwalten. Wenn 
dagegen in dem Experimente — und das ist hier der Fall 
— ganz andere Bedingungen obwalten als in der Natur, 
dann hat es als Beweismittel keinen Wert. Bei dem Modell 
wurde 1. die ganze Masse des Sprengmittels an einem Punkte 
konzentriert; wurde 2. das Zentrum dazu ausgewahlt; wurde 
3. das Sprengmittel vermauert, also fest eingekapselt; wurde 
4. eine gentigend grofe Masse des Sprergmittels genommen. 

Beim Ries aber lagen alle diese Dinge nicht so. Weder 
war eine so gewaltige Wassermasse vorhanden, noch war das 
Wasser im Zentrum vereinigt, noch war es fest eingekapselt, 
noch wirkt Wasserdampf immer schiebend. 

Man stelle sich das Kalkgebirge der Alb vor. Oben die 
Malmkalke, in denen allein unterirdische Wasseransammlungen 
sich finden kénnen. Darunter die ton- und sandsteinreichen 
Dogger-Lias-Keuperbildungen; darunter der Granit. Wie sollen 
die relativ wenigen'), getrennt voneinander liegenden Wasser- 
massen in den unterirdischen Héhlen und Bachen des Malm 
an Masse gentigen, um eine so ungeheuer groBe Wirkung aus- 
zuuben? Wie sollten sie sich plétzlich im zentralen Teile des 
Riesgebietes vereinigen? Da bei der ,Sprenghypothese die 
Spalten fehlen, auf denen das Wasser rasch in die Tiefe laufen 
konnte, so konnten diese isolierten Wassermassen bei einer 

Explosion héchstens die Malmkalke, in denen sie sitzen, 
beseitigen. 

Wir werden doch unméglich annehmen dirfen, da in 
dem damaligen, jetzt evakuierten Riesgebiete mehr Hohlen 
und unterirdische Bachlaufe, also gré8ere Wassermassen vor- 
handen gewesen seien, als das heute durchschnittlich der Fall 
ist. Ganz im Gegenteil, es miissen damals, zur Zeit der Ries- 
entstehung, weniger als heute vorhanden gewesen sein, wie 
eine einfache Uberlegung') sogleich zeigen wird. 

1) Man betrachte den Steilabfall der Alb, der uns ja einen Auf- 
schluB von gigantischer Langserstreckung darbietet, wie ihn der Geologe 
oréBerer kaum winschen kann. Keine Hohle, kein unterirdischer 
Wasserlauf, welche in diesem Aufschlu8 minden — also kein senkrecht 
oder schrag zum Steilabfall laufender — konnen unserem Blicke ent- 
gehen. (Nur die parallel demselben verlaufenden, oder die noch nicht 
bis zum Steilabfall hindurchgefressenen kénnten verborgen bleiben.) 
Aber wie armselig wenige kennen wir gegeniiber der Masse der Albtafel. 

Diese jetzigen Hoéhlen und Wasserlaufe im Jurakalkgebirge sind 
aber das Werk der auflésenden Tatigkeit des Wassers seit der langen 
Zeit von der Hebung an, also seit aller oberster Jurazeit (die bekannt- 
lich in der Alb keine Ablagerungen mehr hinterlassen hat), oder sagen 
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Diese verhaltnismaBig kleinen Wassermassen kénnen wohl 
hingereicht haben, um an getrennten Orten die grofe sowie 
die kleineren Explosionen zu erzeugen, wie wir sie bei unserer 
,, Hebungs-Sprenghypothese’ bendtigten und annahmen!), zumal 
diese die dazu notigen Spalten, um das Wasser in die Tiefe 
zu leiten, zur Verfiigung hat. Wie aber sollten diese isolierten 
Wassermassen hingereicht haben, eine so titbergewaltige Explosion 
zu erzeugen, wie sie notig gewesen ware, um den Inhalt eines 
Kessels von ca. 25 km Durchmesser mehrere hundert Meter 
hinauf auf die Alb zu schieben, zumal da bei dieser Spreng- 
hypothese die nétigen Spalten fehlten? 

Doch nicht nur die groSe dazu nétig gewesene Wasser- 
menge, sondern auch die in der Mitte des Riesgebietes nétig 
gewesene Vereinigung aller dieser kleineren voneinander ge- 
trennten Wassermassen zu einer einzigen bereitet uniberwind- 
liche Schwierigkeiten. Die Spalten hatten ja mehr oder weniger 
radial zum mittleren Teile des Riesgebiets hin verlaufen 
sein mussen — eine Annahme, die vdollig in der Luft schweben 
wurde. Wenn sie das nicht taten, dann konnte es ja gar nicht 
zu einer zentralen Vereinigung der getrennten Wassermassen 
kommen |! 

Nun kann man freilich in dem zentralen, stark erodiert 

gewesenen Gebiete des Rieses auSer jenen unterirdischen Wasser- 

wir rund seit Beginn der Kreidezeit. Folglich missen in ober- 
miocaner Zeit, als die Riesexplosionen erfolgten, erst 
weniger Hohlraume gebildet gewesen sein als heutzutage. 

Ja, die Sache lag vielleicht damals noch ungiinstiger: Es ist 
bekanntlich eine auffallende Erscheinung, dafi wir in der Alb wie in 
manchen anderen Kalkgebirgen wohl Spalten und Hohlen erfillt mit 
diluvialem Héhlenlehm und diluyialen Tierresten finden, nicht oder 
wenig aber mit tertidren oder gar noch cretaceischen Tierresten. Wie 
ist das zu erklaren? Entweder mu8 man folgern, da fast alle in 
tertiarer und cretaceischer Zeit entstandenen Hohlen und unterirdischen 
Wasserlaufe mit den sie einschlieBenden Schichten fast spurlos ab- 
getragen, der Erosion zum Opfer gefallen seien, so daf also die jetzt 
vorhandenen wesentlich erst seit diluvialer Zeit entstanden waren. Das 
ist wenig glaublich. Oder man mu8 folgern, da zur Zeit der Riesbildung 
erst sehr viel weniger Héhlen usw. sich gebildet hatten, weil ja das 
Wasser damals noch nicht so lange wie heute auf das Gebirge ein- 
gewirkt hatte. 

Die Sache liegt ziemlich unklar; denn der Zeitraum vom Beginn 
der Hebung am Ende der Jurazeit bis zum Obermiocan, der Zeit der 
Riesentstehung, war offenbar ganz unvergleichlich viel langer als der 
vom Obermiocan bis heute. 

Auf jeden Fall kénnen, wie gesagt, in obermiociner Zeit nicht 
mehr, sondern eher nur weniger Hoéhlen und unterirdische Wasserlaufe 
als heute im Albkérper gesteckt haben. 

1) Vorries, 8. 14, 32, 36. 



massen auch noch die Ansammlung einer gréferen Wasser- 
masse in Form eines offenen Wasserbeckens annehmen, dessen 
Inhalt sich dann auf offenen Spalten schnell nach der Tiefe 
hin entleert hatte. Ich selbst habe ja schon die Méglichkeit 
der Ansammlung einer solchen Wassermasse betont. Aber man 

stelle sich doch einmal niichtern vor, was erfolgen muBte, 

wenn plotzlich klaffende Spalten auf dem Boden dieses Wasser- 
beckens aufrissen, auf denen das Wasser in die Tiefe stromte. 

Entweder verschwand das ganze Wasser in den tiefen, 
klaffenden Spalten, so daB das Wasserbecken leer lief. In 
der Tiefe der Spalten verwandelte sich das Wasser in Dampf 
und scho8 den oberen Teil der Wassersiulen in die Luft, 

oder es verblieb ein Teil des Wassers im Becken, dann 
wurden durch diese Wassermassen hindurch Dampfmassen in 
die Hohe geblasen sein. Nach oben hin war ja der 
Widerstand so unendlich viel geringer als nach 
den Seiten hin, da’ das explodierende Wasser seine 
schiebende Kraft nach den Seiten hin wenig aus- 
tiben konnte. | 

Was ware denn geworden, wenn KRANZ bei seinem 
kleinen Modell das Schwarzpulver, anstatt es in der 
Tiefe zu vergraben und fest einzukapseln, unter 
leichter Bedeckung oben hingelegt hatte? Es ware 
natirlich nach oben hin verpufft und hatte keine 
schiebende Wirkung ausgeibt. 

Also die Wassermassen, auf welche KRANZ seine 

Sprenghypothese aufbaut, sind meiner Ansicht nach 
ungeniugend an Masse und ungeniigend an Konzen- 
tration und ungeniigend fest eingekapselt gewesen, um eine 

Riesenexplosion zu bewirken. 
Nur ein anderes, von KRANZ aber gar nicht in Erwagung 

Gezogenes kénnte gewaltige Wassermassen geliefert haben: die 
Juranagelfluhe, bzw. die von ihr herrithrenden, durch die 

Uberschiebungen geglatteten und gekritzten , Buchberggerélle~ 
deuten auf die ehemalige Nahe des Molasse-Meeres. Wie 
nun, wenn dieses das noétige Wasser geliefert hatte, um eine 
riesige Explosion zu erzeugen? wie beim Rakata. 

Freilich wiirde dazu nétig sein, daS die Explosion schon 
in mittelmiociner Zeit erfolgt ware, in welcher das Meer noch 
in der Nahe war. Aber KRANZ will ja gerade die Riesbildung 
in obermiocaéne Zeit verlegt wissen, in der das Meer schon 
hunderte von Kilometern weit entfernt war. Indessen, ich will 
trotzdem einmal eine Explosion zu mittelmiocaner Zeit an- 
nehmen, denn es kommt ja hier nur darauf an, objektiv den 
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einen Erklarungsversuch gegen den anderen abzuwagen, nicht 
den Gegner ad absurdum zu fihren. 

Dann hatte die Sache also wie beim Rakata gelegen. 
Aber gerade der Rakata liefert den schénsten Beweis 
dafiir, daB eine explodierende groBe Wassermasse 
keineswegs immer schiebend wirken muff, wie die 
»oprenghypothese* das annimmt. Wo ist denn am 
Rakata auch nur eine Spur von jener schiebenden Kraft, von 
jenen Uberschiebungen vorhanden, wie wir sie am Ries finden? 
Teils in die Luft geblasen, teils, und wohl zum viel gré8eren 

Teile, in den durch die Explosion geéffneten Hohlraum hinab- 
gestirzt ist die verschwundene Masse der Insel. Die stehen- 
gebliebene Masse aber? Senkrecht starrt ihre 830 m hohe 
Abri8wand uns entgegen anstatt einer sanft geneigten Schub- 
flache, wie das der Fall sein miiBte, wenn man den Rakata mit 
Recht als ein Analogon der Riesbildung im Sinne der ,,Spreng- 
hypothese’ betrachten kénnte. Senkrecht und sanft geneigt — 
das sind doch diametrale Gegensatze, aus denen mit Deutlich- 
keit hervorgeht, da8 bei der Bildung des Rakataereignisses 
eben gerade nicht an KRANZ’ Fladdermine gedacht werden darf. 

Beim Rakata hat also offenbar das, obgleich in 
ungeheuren Mengen vorhandene Wasser, der ,,Spreng- 
hypothese’ zum Trotz nicht schiebend, sondern zer- 
schmetternd, hochblasend gewirkt, und dann ist der 
Kinsturz erfolgt. 

Man sieht, die Natur hat fiir uns im Rakata ein 
unendlich viel groSartigeres, viel naturgetreueres, 
daher tberzeugenderes Modell der Riesexplosion ge- 
macht, als das KRaNZsche Modell es sein konnte. 

Aber die Natur hat uns noch ein zweites, oder 

richtiger gesagt, noch ca. 125 Modelle geliefert, die 
alle ausnahmslos zugunsten der von uns vertretenen 
Ansicht sprechen: Das sind die mehr als 125 Maarkanale 
im Vulkangebiete von Urach. Durch jeden einzelnen von ihnen 
wird wiederum der Beweis erbracht, daB explodierende Wasser- 
massen keineswegs schiebend wirken miissen, sondern daB sie 
durchaus brisant, zerschmetternd wirken k6énnen. Auch an 

keiner einzigen dieser 125 Durchbruchsréhren ist auch nur 
an einer einzigen Stelle des Umfanges ihrer Miindung eine 
schrage Schubflache entstanden. Ausnahmslos haben sie senk- 

rechte Wandungen'), ganz wie am Rakata. 

1) Da& aber auch hier die Explosionen durch Wasserdampf her- 
vorgerufen wurden, diese Auffassung wird auch durch EH, Siss ge- 



Zusammenfassend méchte ich also den Inhalt der 
obigen Ausfiithrungen dahin prazisieren, da8 die Bedingungen, 
unter denen KRANZ sein Experiment anstellte, nicht den 
Bedingungen entsprachen, wie sie beim Ries vorhanden waren. 
Da8B aber umgekehrt die Bedingung, unter der die Natur das. 
gewaltige Experiment der Rakata-Explosion und die gegen 

teilt. Daf Wasser nicht immer schiebend zu wirken braucht, wie aus. 
den Uracher Kanalen sich ergebe, gibt auch Kranz zu. (Zentralbl. f. 
Min., Geol., Pal. 1912, S. 412.) 

DaB diese Kanale der Vulkan-Embryonen des Gebietes von Urach 
nicht durch die ganze gewaltige Dicke der Erdrinde, sondern nur durch 
den oberen Teil der letzteren hindurchgeschlagen wurden, wahrend 
in der Tiefe der Schmelzflu8 vermutlich auf einer groBen Spalte bzw. 
in einem Hohlraum aufgestiegen war, das habe ich in meiner Arbeit 
iiber diese Vulkan-Embryonen gesagt und neuerdings in meiner Er- 
widerung auf Kranzs Angriffe wieder darauf verwiesen. (Zentralbl. f. 
Mineral. Geol., Paliont. 1911, S. 398). Ich habe also gar nicht an- 
genommen, dali diese Kanaile — wie man das aus Kranz’ Worten 
S. 412 notwendig annehmen mu — ,aus den heifen Tiefen der Erde“ 
lediglich durch Explosionen gemacht worden seien. Ebenso wirkt es 
irrefuhrend, wenn Kranz — der im wtbrigen ja hier durchaus bestrebt 
ist, mir gerecht zu werden —, dann gleich dahinter seine eigene Ansicht 
mit den Worten einleitet: ,Da scheint es mir doch glaubhafter“, um 
dann aber eigentlich nur zu sagen, was ich mit anderen Worten ja 
nur gesagt hatte. Ich bin daher gezwungen, an dieser Stelle meine 
damaligen Worte nochmals zu wiederholen, um dem yorzubeugen, dab 
bei solehen, die meine Arbeit nicht gelesen haben, und wer kodnnte 
alle Arbeiten lesen, die Legende entsteht, ich habe ganz anderes ge- 
schrieben und vertreten, als tatsachlich der Fall ist. 

In ,Schwabens 125 Vulkan-Embryonen* habe ich S. 628 u. 630 
esagt: 

: S. 628: ,Damit will ich nicht sagen, da ich diese Beziehungen 
zwischen Spalten und Vulkanen als Ursache und Wirkung bestreite. 
Das kommt mir gar nicht in den Sinn. Ich will nur einer Ver- 
allgemeinerung dieses Satzes entgegentreten, da ich das Vorhandensein 
von Spalten auf Grund der im Gebiete von Urach gemachten Er- 
fahrungen nicht als conditio sine qua non fir die Kntstehung von 
Maaren betrachten kann.“ 

5. 680: ,Wohl wird unter dem ganzen vulkanischen Ge- 
biete von Urach in der Tiefe ein groBer Hohlraum, ein Herd 
vorhanden gewesen sein, in welchem die Schmelzmassen 
sich mehr als an anderen Orten der Erdoberflache genahert. 
befanden, an welchem sie in einem héheren Niveau standen 
als anderwirts. Wohl mogen vielleicht von diesem Herde 
aus verschiedene klaffende Spalten nach aufwarts in die 
Erdrinde gegangen sein, in welchen die Schmelzmassen 
abermals héher steigen konnten. Wohl mégen auch diese 
Bruchlinien hie und da hinauf bis an die Erdoberflache 
gereicht haben; trotzdem aber scheint es mir, daf diesen 
letzteren Teil ihres Weges zur Erdoberflache unsere 
Schmelzmassen ganz vorwiegead auf Kanadlen zuricklegten, 
welche sie sich durch ihre Gase selbst bohrten.® 
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125 kleineren Experimente der Maarkanaile bei Urach an- 
stellte, ganz der Bedingung entsprachen, welche die ,Spreng- 
hypothese~ voraussetzt, ndmlich Vorhandensein groBer Mengen 
explodierenden Wassers; und dennoch erfolgte hier nirgends 
ein Schieben, wie es die ,Sprenghypothese* annimmt. 

Gerade umgekehrt hat nun das winzige KraNZsche 
Experiment mit Schwarzpulver solche schragen Schubflachen 
geliefert, auf denen ein Heraufschieben der Masse sich vollzog: 
und haben die grofen Naturexperimente mit Wasserdampf 
keine solchen schragen Schubflachen geliefert, und kein Herauf- 
schieben der Massen hat stattgefunden. 

Nun macht aber KRANZ als vermeintlichen Beweis fir 
die Richtigkeit der ,Sprenghypothese~ geltend, da8 am Ries 
nach seiner Entstehung ringsum eine solche schrage Schub- 
fiache vorhanden gewesen sei, und da8 noch heute an einigen 
Stellen solche schragen, zum Ries hin einfallenden Flachen sich 
fanden; so am Blassenberg, Reimersberg, Goldberg, Rithenberg. 

Aber was wollen diese kleinen Vorkommen, an denen 

man eine Neigung gegen das Ries hin beobachten kann, sagen 
gegeniiber dem ganzen tibrigen Umkreise des Rieskessels, an 
und in dem man nichts davon sieht, an dem vielmehr ein 

Steilrand vorhanden ist. 
Unméglich wird man natirlich denken diirfen, da8 die 

angeblich urspriinglich vorhanden gewesene, ganz sanit autwarts- 
steigende Schubflache spater durch die Erosion bis auf einige 
noch heut erhaltene Stellen in einen Steilrand umgewandelt 
worden sei. 

Durch die Erosion kann wohl allmahlich ein 
steiler Abfall in einen schragen verwandelt werden, 

nicht aber umgekehrt ein schrager in einen steilen. 
Letzteres jedoch miSte hier der Fall gewesen sein, 
wenn KRANZs Vermutung das Richtige triafe. 

Auch die etwaige Vorstellung, da8 durch das 
spatere Einsinken des Riesgebietes dieser schrage 
Rand in einen steilen verwandelt worden sei, ware 
unhaltbar. Der schrige Rand kénnte durch das Einsinken 
héchstens in zwei Teile zerbrochen sein: einen peripheren, 
den man noch ringsherum sehen mite, und einen inneren, 
der ebenfalls in seinem peripheren Teile sichtbar sein miiB8te, 
wahrend der mehr zentrale immerhin durch Schutt und Sedi- 
mente verhillt sein kénnte. Nichts ist davon zu sehen. 

Mir scheinen viel natiirlichere Erklarungen naher zu liegen: 
Wenn ein so gewaltiger Pfropfen aus der Albhochflache heraus- 
gebrochen, in die Héhe gepre8t wurde, und wenn dann schlief- 
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lich eine groBe und mehrere kleinere Explosionen entstanden, 
dann wird selbstverstandlich auch der stehengebliebene 
Rand in Mitleidenschaft gezogen, also zerbrochen werden. 
Wenn dann nun spater ein Wiederhinabsinken des 
EmporgepreSten stattfindet (S. 249 VII), dann werden 
selbstverstandlich auch einzelne Schollen des Randes 
sich in das hinabsinkende Gebiet hineinneigen. Auf 
solche Weise erklart sich ungezwungen die Tatsache, da8 an 
einigen wenigen Stellen der Rand des Rieskessels schrag zum 
Rieskessel hinabsteigt, an dem ganzen tibrigen Teile des Um- 
kreises aber steil abfallt. 

Aber noch eine andere Méglichkeit liegt vor. Man denke 
sich, daB in dem emporgepreSten Pfropfen durch Ex- 
plosionen hie und da eine horizontale Schubflache — wie 
KRANZ das betont — entstanden sei, auf der die Massen 

anstatt gleich schrag abwarts, zunachst horizontal hinaus- 
geschoben worden waren. Wenn dann die Scholle, auf der 
sich vielleicht eine solche horizontale Schubflache gebildet 
hatte, spater einsank, dann muBte sie leicht eine Neigung 
nach au8en aufwarts annehmen. 

Endlich besteht noch eine dritte Méglichkeit: Es kénnte 

im Ries selbst die Neigung dieser Schollen auch noch hie 
und da durch eine unter ihnen_ stattgefundene kleinere 

Explosion eines unterirdischen Wassers hervorgerufen oder 
verstarkt worden sein; denn die Vorstellung der ,Spreng- 
hypothese”, daB8 alles unterirdische Wasser sich nur an einem 
einzigen Orte zu einer einzigen Explosion vereinigt haben 
sollte, ist ja, so scheint mir aus meinen vorhergehenden Aus- 

fihrungen sicher hervorzugehen, eine unhaltbare. Ja, sie ist 
direkt erwiesen eine nicht zutreffende, wie aus dem Vorhanden- 

sein der verschiedenen Vergriesungsgebiete im Vorries sich 
ergibt, die doch durch isolierte kleinere Explosionen ent- 
standen sind. 

Endlich kénnte viertens auch die Erosion mitgeholfen 
haben, schrage Flachen zu verstarken. 

Nach dieser meiner Erklarung der Entstehungs- 
méglichkeiten jener schragen Flachen waren die 
letzteren also nicht als Teile einer vom Ries aus 
schrag aufwarts ansteigenden Schubflache _ ent- 
standen, wie KRANZ will, sondern als in den Ries- 
kessel hinein abwarts sich neigende Flachen. In der 
Erscheinungsweise waren diese ganz ebenso aus- 
sehend wie jene; in der Genesis aber waren die 
einen das gerade Gegenteil der anderen. 



Fir mich gibt es angesichts so erdriickender Beweise 
keinen Zweifel. an dem Vorhandensein einer Intrusivmasse 
unter dem Ries. Ist dem aber so, dann gibt es kein Markten 
mehr: Kine Intrusionsmasse, zumal eine so flachliegende, wie 
wir — ganz ebenso aber auch KRANZ — sie annehmen, mu 
emporpressend wirken; auch dann, wenn man sich auf den 
Boden der Aufschmelzlehre stellen will. 

Uber den Betrag der Aufpressung, also die Héhe des 
ehemaligen, jetzt ja in einen Kessel verwandelten Berges 
haben wir nie eine Meinung geauBSert. Da der Kessel einige 
hundert Meter tief ist, so kénnte man vielleicht hdchstens an 
eine ahnliche oder etwas gréBere Hohe des Berges denken. 

‘Unterstellt ist uns freilich von gegnerischer Seite, als angeblich 
notwendig, die ganz unsinnige Héhe eines zu 5000 (!) m auf- 
-ragenden Berges, was dann natirlich als etwas Unmdgliches 
“sich gut bekimpfen lieB. Es wirde das cine annihernd 5000 m 
hohe Intrusivmasse (!) zur Voraussetzung haben. Wir haben an 
derartiges natirlich nie gedacht. 

Wie hoch oder wie gering die Aufpressung war, das ist 
aber nebensachlich. Gesteinsmassen kénnen schon von einer 
geringen Erhéhung heruntergleiten und, wenn sie durch eine 
Explosion den AnstoB erhalten, auch noch weithin fahren. Sie 
ko6nnen aber schwer um den senkrechten Betrag von einigen 
hundert Metern schraig hinaufgleiten und dann noch weithin 
fahren '). 

1) Ks ist vieileicht nicht ohne Interesse, hier auch noch die An- 
sichten zweier anderer Forscher beztiglich der Riesgenese zu horen, von 
denen der eine, SAPPHR, nur kurz unsere Erklérung bezweifelt, ohne 

eine andere zu geben, wihrend der andere, LOrriyr, im vollen Gegen- 
satz zu KRANZ, gerade nur unseren ersten Erklarungsversuch, nur die 
Hebung bestehen und die Explosionen ganz ausschalten will. 

SAPPER schreibt: ,Es dirfte von mancher Seite die Arbeit von 
FraAAS und Branca tber das Ries Widerspriichen begegnen, denn das. 
letzte Wort tber die Entstehung des Rieses ist noch keineswegs ge- 
sprochen, und es gibt manchen Fachgenossen, der durch die Aus- 
fiuhrungen der beiden genannten Forscher noch nicht tiberzeugt ist.“ 
(In einer Besprechung von H. Recks ,,Masseneruptionen*, S. 333. Wohl 
Neues Jahrbuch f. Mineral., Geol, Palaont. 1912.) 

Leider sagt aber Sappmr nicht, wie er sich nun die Entstehung 
dor Riesphanomene denkt, so dafs es mir unméglich ist, mich tber 
seine Ansicht zu auBern. Vielleicht kennt Sapper meine Arbeit uber 
das Vorries nicht, in der unser Erklarungsversuch durch Hinzufigen 
der Explosionen erweitert wurde? 

Ricwarp Lorruer dagegen meint: ,Ich glaubte nicht unbedingt 
an die Notwendigkeit der Zuhilfenahme einer Explosion zur Erklarung 
der Uberschiebungen und Vergriesungserscheinungen, da haufig zu- 
sammenhangende Schollen von nicht unbetrachtlichem Umfang in der 
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Zusammenfassung von Abschnitt B. 

Der eine der Griinde, die wir als Beweis fir die Empor- 
pressung des Riesgebietes durch eine Intrusionsmasse geltend 
gemacht hatten, die zu groBe Héhenlage des Granites, ist 
hinfallig geworden durch den Nachweis, da8 er durch Uber- 
schiebung in diese Hohe gelangt ist, was sich leicht durch die 
Explosionen erklart, die unsere ,Hebungs-Sprenghypothese~ 
ebenso darbietet wie Kranz’ ,,Sprenghypothese“. Dieser 
Nachweis, da8 der Granit dort tberschoben ist, wird aber 
durchaus noch zu keinem Beweise gegen eine Aufpressung; 
und es bleiben noch zahlreiche Griinde, durch welche die Auf- 
pressung bewiesen wird: 

Da8 ein Schmelzherd unter dem Ries liegt, geht hervor 
daraus, daB er Extrusionen an der Tagesflache geliefert hat. 

Da8 eine eisenreiche Intrusivmasse unter dem Ries vor- 
handen ist, geht mit Sicherheit hervor aus den magnetischen 
Abweichungen im Riesgebiete, ferner aus dem Auffinden eisen- 
reicher basischer Gesteinsstiicke jungen Alters. Sodann daraus, 

bunten Breccie sich vorfinden, deren Schichtenverband yerhaltnismaBig 
wenig gestért ist. Auch miften bei einer Explosion die Massen in die 
Hohe geschleudert worden sein, wihrend wir fast tiberall ziemlich 
horizontale Uberschiebungsflachen antreffen. Der ganze Uberschiebungs- 
akt scheint mir tbrigens langsam vor sich gegangen zu sein unter un- 
geheurem Druck, was eben nur auf die Jangsam nach oben drangende 
Eruptivmasse zurtickzufthren ist. Mit einer Gasexplosion mite doch 
wohl eine teilweise Zerspratzung des Magmas oder wenigstens der halb- 
weichen Grundgebirgsgesteine verbunden gewesen sein. Auffallender- 
weise findet man aber nirgends magmatisch beeinflubte Gesteine in der 
bunten Breccie. An gréfere Wasseransammlungen als Ursache einer 
solchen Explosion ist wohl nicht zu denken. Denn diese Wassermassen 
kénnten sich nur im Weibjura- bzw. Muschelkalkyebirge angesammelt 
haben. Nun liegt aber bei der schlechten Warmeleitung der Gesteine 
und unter Beriicksichtigung, dai die Grundgebirgsgesteine in der bunten 
Breccie durch Hitze nicht verdndert sind, der Weifjura zu hoch, 
wihrend Muschelkalk — auf jeden Fall wenigstens in gréferer Aus- 
dehnung — fehlt.“ 

An anderer Stelle spricht sich LOrrlieR noch entschiedener gegen 
eine Explosion aus: ,Ob bei dem Uberschiebungsakte eine groBe Ex- 
plosion wesentlich mitgewirkt hat, mag dahingestellt bleiben. Es er- 
scheint vielleicht auf den ersten Blick tiberraschend und undenkbar. 
Wenn auch die Entstehung der Weifjuragriesfelsen durch eine Ex- 
plosion allein zu erklaren allenfalls méglich ware, so wird eine solche 
Erklarung durch die Verquickung der Griesmassen mit der eigentlichen 
bunten Breccie vollstindig angeschlossen.* (Die Zusammensetzung des 
Grundgebirges im Ries.) Jahreshefte des Vereins fiir vaterlandische 
Naturkunde in Wirttemberg. Achtundsechzigster Jahrgang mit 7 Tafeln 
und 2 Beilagen. Stuttgart 1912. S.109 Anm. und S. 119.) 
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da8 uberhaupt Kontaktexplosionen médglich waren; denn diese 
haben Wasser und Schmelzherd zur Voraussetzung. 

Da8B endlich diese Intrusivmasse nur sehr flach lag, wird 
bewiesen durch die Tatsache, daB sie solche Kontaktexplosionen 
hervorrief, die an der Erdoberflache sehr stark wirkten. 

Explosionen in tiefem Niveau wiirden nur Erdbeben erzeugen, 
an der Erdoberflache daher nicht derartige Wirkungen haben. 

Folglich mu8 man hier auch die Wirkungen einer flach- 
gelegenen Intrusionsmasse notwendig zugeben: a) Aufpressung 
des Hangenden; b) dabei erfolgende Zertriimmerung des auf- 
gepreBten Gebietes, Aufreifen klaffender, tief hinabgehender 
Spalten, auf denen das Wasser (aus den unterirdischen Hohlen 
des Malm oder aus einem SiSwassersee oder aus dem Meere? 
dann mittelmiocinen Alters) in die Tiefe gelangen konnte; 
c) leichte Arbeit fiir die Explosionen, da das Gebiet bereits 
zertrimmert war, sie mithin die Schollen nicht erst aus dem 
Verbande loszubrechen brauchten, und da die Schollen von 

dem aufgepreBten Berge aus leicht abwartsfahren konnten. 
Umgekehrt die ,Sprenghypothese’; sie verfiigt a) tiber 

keine Spalten, auf denen das Wasser in die Tiefe gelangen 
konnte. Sie erfordert b) eine ungeheure Wassermasse, da 
dessen Explosion ein Gebiet von 25 km Durchmesser heraus- 
schieben und zugleich mehrere hundert Meter hoch aufwarts- 
schieben und zugleich diese ganze ungeheure Gesteinsmasse 
erst aus dem Schichtenverbande herausbrechen muB8te. Sie 
bedarf ferner c) einer Konzentration der ganzen Wassermasse 
im zentralen Gebiete und d) dort einer plétzlichen Verwand- 
lung derselben in Dampf. 

Alle diese Bedingungen waren im Riesgebiete nicht erfullt. 
Nur dann, falls die Riesentstehung schon in mittelmiocaner 
Zeit erfolgt sein sollte, was KRANZ eben bestreitet, konnte im 
Meereswasser wenigstens das geniigende Quantum zur Ver- 
fiigung stehend gedacht werden. Die Spalten aber wirden 
auch dann noch fehlen, und diese sind die conditio sine qua 
non von Kontaktexplosionen. Durch HErdbeben, wie KRANZ 
will, konnten so tiefe, klaffende Spalten nie entstehen. 

Das von KRANZ gemachte Experiment wurde unter vollig 
anderen Bedingungen angestellt, als sie das Ries darbot; es 
beweist daher nichts. Dagegen hat die Natur ein ungeheuer 
groBes Experiment, die Explosion des Rakata, und ca. 125 
kleinere Experimente, die Explosionen der Uracher Maarkanale, 
gemacht, aus denen hervorgeht, da8 explodierender Wasser- 

dampf dort niemals schiebend gewirkt hat. Diese schiebende 
Wirkung aber ist gerade die Voraussetzung der ,Sprenghypo- 

20 
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these“, ohne deren Erfillung dieser Hypothese jeder Boden 
entzogen wird. 

Wenn die ,Sprenghypothese“ das Richtige trafe, dann 
miB8te aus dem Ries iiberall eine ganz sanft ansteigende Schub- 
flache zur Alb hinauffihren, die mindestens in ihrem peripheren 
Teile ringsum im Ries erhalten sein mi8te. Gerade umgekehrt 
aber ist der Rand der Alb fast tiberall steil. Nur vereinzelt 
zeigen sich in das Ries hinein sich senkende Flachen, deren Ent- 
stehung aber sich anders erklaren 148t denn als Schubflaiche. 

Nachtrag. 

Auf 8. 249 IV hatte ich der méglichen Ausnahme gedacht, 
da8 eine Intrusivmasse einmal in einen durch Wasser im 
Kalkgebirge ausgewaschenen Hohlraum eintreten konne, in 
welchem Falle dann keine Aufpressung stattzufinden braucht, 
falls die Menge des Intrusivmagmas nicht groBer ist als 
dieser Hohlraum. Fir diesen wohl seltenen Ausnahmefall 
gibt HAARMANN einen interessanten Beleg') aus Nord-Mexiko. 
Er beschreibt einen Diorit, der in die Kreideschichten ein- 
gedrungen ist, die er ,in keiner Weise aufbiegt oder stért“, 
Fig. 10 und 14. Als Erklarung sagt er, man miisse annehmen, 
da8 das Magma bereits bestehende Hohlraume ausgefillt hat, 
,die sich in dem kalkigen Gestein, besonders entlang Ver- 
werfungen, durch erhdhte Wasserzirkulation bildeten. “ 

Das ist also ganz das, was ich in meiner theoretischen 
Betrachtung im Auge hatte. 

Aber auch fir die durch das Intrusivmagma erfolgende 
Aufpressung von Schichten gibt HAARMANN) einen guten Beleg, 
der sich auf den Lakkolith des Cerro Blanco bezieht. 

HAARMANN sagt hier: ,Es kann kein Zweifel sein, daS 
hier eine Aufpressung der Schichten durch das Magma statt- § 
gefunden hat; wie sollte sonst wohl eine sich dem Lakkolithen § 
so anschmiegende Lagerung der Schichten zustande kommen.’ ... 
,l4udem sind sie stark gestaucht, w&hrend sie sonst ver- 
haltnismaBig sanft und gleichmaBig gefaltet sind, woraus sich 
ergibt, daf das Magma, wiewohl es den durch die Faltung 
vorgezeichneten Schriglinien folgte, doch beim Aufsteigen die 
Schichten selbst erheblich zusammendrickte. 

Gerade aus Mexiko hat ja auch BOSE schon vor mehreren 
Jahren schéne Beweise fir eine solche hebende Tatigkeit des 
Magmas gegeben. 

1) Ertca HAaRMANN: Geologische Streifziige in Coahnila. Diese 
Zeitschr. 65, 1913, 8. 33. 

3) Ebenda, S. 39. 
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Deutsche Geologische Gesellschaft. 

Vorstand fiir das Jahr 1913 
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Deutschen Geologischen Gesellschaft. 

B. Monatsberichte. 

Nr. 6. 1915. 

Sitzung am 4. Juni 1915. 

Vorsitzender: Herr RAUFF. 

Der Vorsitzende legt die als Geschenke eingegangenen 
Werke der Versammlung vor. 

Herr GOTHAN spricht tber das angebliche fléz- 
fiihrende Rotliegende im oberschlesischen Steinkohlen- 
becken. 

Bei meinen Studien tiber die palaontologische Gliederung 
des oberschlesischen Carbons auf Grund der Flora war u. a. 
ein Punkt von besonderem Interesse, namlich, wo die hdéchsten 

fl6zfihrenden Schichten zu suchen seien und welchem rela- 
tiven Horizont diese angehérten. In der PoTONIEschen floris- 
tischen Gliederung') stecken die dort als hangendst angesehenen 
Sohrauer Schichten noch in den Lonchopterts-Horizonten, d. h. 
im mittleren Westphalien; wir hatten also das merkwirdige 
Verhaltnis, da8 im Gegensatz zu den anderen paralischen 
Becken das oberschlesische mit viel tieferen Schichten abschlo8. 
Den Gipfel der mitteleuropdischen paralischen Steinkohlen- 
becken bzw. Beckenkomplexe bildet namlich ein palaontologisch 
recht gut charakterisierter Horizont, der in England durch das 
Radstockian und z. T. durch das Transition, in Nordfrankreich 

durch die Zone supérieure Zeillers, in Belgien durch die Flénus 
bei Mons, im Ruhrbecken durch das Ibbenbiurener-Piesberger 
Vorkommen bezeichnet wird. Es scheint zwar, da8 das Rad- 
stockian und die Piesbergschichten z. T. ein noch etwas héheres 
Niveau einnehmen als die betreffenden Schichten in den anderen 

1) Abhandl. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. N. F. XXI, 1896,.S. 14/15 
a1 
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paralischen Becken, doch ist dies von untergeordneter Bedeutung, 
und allen gemeinsam ist die Kigentiimlichkeit, kein Stéphanien 
zu besitzen. Nirgends haben wir in den paralischen Becken 
eine Andeutung von eigentlicher Stéephanienflora. Selbst im 
Donetzbecken SiidruBlands scheinen die genannten Verh4ltnisse 
analog zu sein, indem durch ZALESSKY zwar die Flora des 
Radstockian usw. bekannt gemacht worden ist, eigentliche Steé- 
phanien- oder gar Rotliegendtypen aber fehlen. Die wichtigsten 
Angehérigen der genannten hdchsten Westphalienstufe sind: 
Sphenopteris neuropteroides Bouu., Sphenopt. artemisiae- 
folioides CrEpIn, Pecopteris typ. vestita LESQU. bzw. pseudo- 
vestita D. WHITE, Neuropterts Scheuchzeri HOFFMANN, Neur. 
rarinervis BuNB., Neur. ovata HorrM. (aur in den héchsten 
Schichten) Linopterts Miunsteri Eicaw. sp., Sphenophyllum 
emarginatum BRONGN., Annullaria sphenophylloides ZENK. sp.; 
Sigillaria cumulata Weiss, S. principis Weiss. In den 
Schichten kommen dann zuweilen schon einzelne, seltene Vor- 
laufer des Stéphanien vor, wie Tuenopteris-Arten, gewisse 
Pecopteriden, Alethopterts Grandini usw. Die genannten Typen 
sind zwar an allen Stellen nicht alle gleichmaSig vorhanden, 
die jeweiligen Typen geniigen aber vollkommen, um ein Bild 
von der Sachlage zu gewinnen. 

Wenn man bedenkt, daB8 im Ruhrbecken zwischen den 
Lonchopteris-Horizonten und den Ibbenbiirener noch der obere 
Teil der Gaskohle und die ganze Gasflammkohle legt, so 
kann man ungefahr ermessen, wieviel nach den friheren 
Anschauungen, wo also das Produktive Carbon in Oberschlesien 
mit den Lonchopteris-Horizonten abgeschlossen wurde, noch 
bis jener vorgenannten héchsten Westphalienstufe fehlte. In- 
zwischen ist es nun gelungen, die Existenz dieser Zone auch 
im oberschlesischen Carbon nachzuweisen, so da dieses nun 

ganz in Konkordanz zu den anderen paralischen Becken kommt. 
Von GAEBLER wurde zunachst erkannt, da$ die von ihm 

als Laziskerschichten bezeichneten héher als die ,,Sohrauer” 
liegen. Die reichsten Fossilfunde aus diesem Komplex bietet 
bisher die Bradegrube bei Mokrau, wo auch von Herrn Berg- 

verwalter NIKOLAUS wirklich gesammelt worden ist. Da8 hier 
nennenswert héhere Schichten vorliegen als in der Sohrauer 
Gegend, geht z. B. auch paldontologisch klar aus der Tatsache 
hervor, da8 sich in der Bradegrube einzelne Vorlaufer der Flora 
des oberen Westphalien (Zone supérieure usw.) finden, namlich 
Annularia sphenophylloides und Sphenopteris pulcherrima CREP. 
Es sind mir auch noch einige andere Typen von Vorlaufern 
jener hdheren Zone aus Oberschlesien bekannt, aber ohne 



Fundort. Vorkommen mit dem ausgesprochenen Charakter 
jener Flora fehlten aber noch vollstandig. 

Um so schwerer zu verstehen war-es, da8 GAEBLER') 
plétzlich flézfihrendes Rotliegende aus dem Becken angab, das 
sich auf seiner Karte in Gestalt eines schmalen, semmelartigen 
Streifens von Gr.-Chelm tiber den Przemsa-Flu8 uber Libiaz 
bis Zarki in Galizien hinzieht. Ein solches Vorkommen wire 
fiir ein paralisches Becken an sich schon etwas sehr Sonder- 
bares gewesen, in unserem Falle aber nur unter Annahme 
einer sehr bedeutenden Grabenversenkung denkbar gewesen. 
Die Bohrungen Byczyna und andere galizische Bohrungen, 
ferner das Carbon von Jaworzno und Sziersza im Norden 
jenes Streifens zeigen samtlich, soweit es sich um das fléz- 
fihrende Gebirge handelt, die Horizonte der oberen Mulden- 
gruppe (mittl. Westphalien) der preuSischen Seite, also sind 
noch um ein Gewaltiges vom Rotliegenden entfernt. Auf jeden 
Fall war es notwendig, die Fossilfihrung jenes auf Grund 
petrographischer Merkmale von GAKBLER angegebenen Rot- 
liegenden zu studieren, da hier die hangendsten Fléze von 
Oberschlesien nach allgemeiner Annahme vorliegen”). MICHAEL 
(a. a. QO.) hat sich schon durchaus gegen die Annahme des fléz- 
fihrenden Rotliegenden ausgesprochen, er sagt S. 209: , Die 
bis 300 m Tiefe (,in dem Bohrloch Libiaz 5“) anstehenden 
Schichten miissen dann einer hangenden Flézfolge des Produk- 
tiven Carbons angehéren, deren Vertreter in Oberschlesien selbst 
bis jetzt noch nicht bekannt sind.“ Die giinstige Gelegenheit, 
die der seit langerem im Abteufen begriffene Schacht der Grube 
Janina bei Libiaz bot, nahm ich wahr, und sammelte auf der 

dortigen Halde mit freundl. Erlaubnis der Grubenverwaltung 
die aus dem Schachte geférderten Pflanzenfossilien, die aus jenem 
oberen Schichtenkomplex stammen*). Die gefundenen Arten sind: 

* Neuropteris rarinervis BuNB. viel, NV. heterophylla 
BRONGN. oa 

Sigillarien, schlecht erhalten, rhytidolep. 
Calamiten. 

1) Das oberschlesische Steinkohlenbecken, 1909, S. 19—22 und 
. 59-60. 

4) Vel. MicHagt, Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. 33, Teil I, 
H. 2, S. 206— 809. Leider sind mir aus den dort angefiihrten Bohr- 
léchern keine Pflanzenreste zu Gesicht gekommen. Nach MicHant 
rechnet auch WoJci« in der tschechischen Monographie des Krakauer 
Beckens gleich GAEBLEHR die oberen flézfiihrenden Schichten von 
Libiaz zum Rotliegenden. 

3) Herrn Markscheider Ktnrzen in Konigshiitte bin ich fiir seine 
freundl. Fihrung nach Libiaz besonders verpflichtet. 

Dae 
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Linopteris typ. obliqua BUNB. sp. 
Asterophyllites sp. 

* Sphenophyllum emarginatum Br. 
* Pecopteris typ. pseudovestita WHITE. 
* Annularia sphenophylloides ZENK. sp. 
Lepidophyllum majus. BRONGN. 
Stigmaria jicoides BRONGN. 
Sporites glabra. 

Man erkennt auf den ersten Blick, da8 hier von Rot- 

liegendem gar keine Rede sein kann, auch nicht von 
Stephanien, daB vielmehr die vorn erwadhnten Schichten 
des héchsten Westphaliens vorliegen (Zone supérieure 
ZEILLERS). Von Stéphanien wurde mir auf der Grube dort 
erzahlt, und nach Mitteilung von Herrn MICHAEL ist die An- 
gabe, da das obere Libiazer Carbon Stephanien sei, auch 
von anderer Seite ihm gegeniber geaufert worden. Mit einer 
etwaigen flézleeren Rotliegend-Uberlagerung hat also hier wie 
anderwarts in unserem Becken das flézfihrende Gebirge nicht 
das Geringste zu tun; es mu8 dann vielmehr eine zeitlich sehr 
groBe Diskordanz angenommen werden. Nach Mitteilung auf 
der Grube finden sich auf der dortigen Landoberflache Psaronien 
zerstreut; sollte dies der Fall sein — ich habe keinen gesehen — 
so wurden sie aus den Schichten tiber dem Carbon stammen und 
diese tatsachlich Rotliegend oder ehemaliges Rotliegende sein, wie 
solches weiter im Norden bei Karniowice schon lange bekannt ist. 

Ich setzte meine Untersuchungen dann auf preuSischer 
Seite fort und in der Nahe des Dorfes Gr.-Chelm. Hier ist 
nach GAEBLER das flézfithrende Rotliegende (a. a. O.,'S.-60) 
117,70 m miachtig. 

Er gibt als Profil: 

Buntsandsteinletten 
Kohlennc2. iss. othe eae eh een 0,26 m 
Mittelc-7 (ack. ieee ts we aie ee ees 
Kohle: = -Chelm-Hloz 2 ae a eae 1,44 , 
Mittel aus bunten Tonen und mirbem, 

rotem™sandsteii.o. oye e ee eee 107s 

117, (an 

Dieses ,Unter-Rotliegende, welches auch als eine Uber- 
gangszone aufgefaBt werden kann“ (a. a.0., S.60)'), habe ich 

*) Die Uberschrift bei GAEBLER (a. a. O., 5. 59), Unter-Rotliegendes. 
== Radowenzer Schichten (?), ist mir auch unverstaindlich; eins von 
beiden ist doch bloB méglich; die Radowenzer Schichten als Bee eee 
kénnen kein Rotliegendes sein. 
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in einem Tagesaufschlu8 an einer alten Schurf- oder Schacht- 
stelle westlich des Dorfes K].-Chelm, am FuBe des Chelmer 

Berges, untersuchen kénnen. Hier bei8t ein kleines Fléz aus, 
offenbar jenes hangende Fléz von 0,26 m in dem GAEBLER-. 
schen Profil, also nach seiner Auffassung das oberste ober- 
schlesische tiberhaupt. Im Hangenden dieses dort etwa 0,20 m 
machtigen Flézes sammelte ich zahlreiche Pflanzenreste, namlich: 

* Pecopteris typ. pseudovestita D. WHITE viel 
* Neuropteris rarinervis BUNB. 
Stigmaria ficoides (Liegendes). 

Man sieht trotz der geringen Artenzahl, da es sich um 
denselben Schichtenkomplex handelt wie bei Libiaz, wegen 
der vielen Pecopteriden wohl um dessen hangenderen Teil. 

Auch petrographisch habe ich in dem dortigen AusbiB 
nicht so erhebliche Besonderheiten gegen die sonstige Be- 
schaffenheit des Muldengruppengesteins finden kénnen. Ks 
kommen die so charakteristischen Spharosiderite vor, und die 
Rotfarbung der Schichten hangt mit Verwitterungsvorgangen 
zusammen, wie man an frisch aus dem Sto herausgeholtem 
Material sieht, das off noch grau bis schwarzlich ist. MICHAEL 
hatte also, wenn er diese Rotfairbung fiir eine sekundare 
Schichtenverfarbung ansprach (a. a. O.), Recht. 

Im ibrigen beweist auch das Schwinden fast jeglichen 
Kohlenrestes auf den Chelmer Abdricken, da hier starke 

Oxydations- und Verwitterungsvorginge stattgefunden haben. 
Das Gestein auf der Libiazer Seite erinnert mit seinem 
staubenden Charakter und den bald in Schiippchen oder Pulver 
sich ablésenden Abdriicken durchaus an das Verhalten der 
mir sonst aus den hangenderen Partien galizischer Bohrungen 
bekannten Abdriicke, die ohne Gummierung oder Fixierung 
kaum zu halten sind. An die sonstigen Pflanzenvorkommnisse 
in der galizischen Muldengruppe erinnern in Libiaz auch die 
haufigen Sporites-Exemplare, oft in Menge zusammengehauft, 
wahrscheinlich von Sigillariostroben herriihrend. 

Nach der Lage der beiden Fundpunkte Chelm und Libiaz 
zu urteilen, zieht sich die obere Schichtenpartie, wie GAEBLER 
annahm, tatsichlich von der preuBischen Seite nach Libiaz 
hintiber, und vielleicht noch daritiber hinaus; hieriiber und 
uber ihre Ausdehnung nach Norden und Siiden missen spatere 
Aufschliisse Auskunft geben. In den ibrigen paralischen 
Becken hat man diesen durch seine Flora scharf gegen die 
mehr oder weniger mit darunterliegenden Lonchopteris- 
Horizonte, die in Oberschlesien bis zur Bradegrube aufwarts 
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nachgewiesen sind, getrennten Schichtenkomplex immer ab- 
getrennt, und auch in Oberschlesien miissen wir wegen der 
iberaus charakteristischen und unterschiedlichen Flora eine 
solche Separierung vornehmen. Wir werden diese durch die 
obige Flora gekennzeichneten héchsten Schichten des Prod. 
Carbons des oberschlesischen Beckens als Chelmer Schichten 
bezeichnen. Sie gehéren natiirlich noch zur Muldengruppe 
MICHAELs, die also nur hoéher hinaufzuziehen ist. 

Der allgemeine Gesichtspunkt fiir den Vergleich mit den 
anderweitigen Becken war im vorigen schon hervorgehoben 
worden. Wir haben im oberschlesischen Becken den- 
selben Abschlu8B der produktiven Schichten nach 
oben wie in den anderen paralischen Becken; denn 
wenn auch, wie bemerkt, die Upper coal Measures in England 
(Radstockian) und die Piesbergschichten z. T. ein etwas héheres 
Niveau einnehmen als die Zone superieure in Nordfrankreich 
und die Flénus in Belgien, so ist dies nicht sehr belangreich, 
da alle diese Schichten im groBen und ganzen dieselbe Leit- 
flora enthalten und jedenfalls nicht das Stephanien erreichen; 
auch die Radstockschichten nicht. Es ist dies ein grofer 
gemeinsamer Zug, der dem mitteleuropaischen Becken, ja an- 
scheinend sogar dem Donetzgebiet eignet und sie zugleich in 
Gegensatz zu den meisten Binnenbecken bringt. In diesen 
ist das Stéphanien normalerweise, und zwar produktiv, fast 
immer entwickelt, z. B. | 

1. in den mittelbéhmischen Becken, 

2. in dem niederschlesisch-béhmischen Becken (Radowenzer 
bzw. Idastollner Fléze), 

3. im Wettiner Becken bei Halle a. d. S.'), 
4. Im Saarbecken (Ottweiler Schichten mit dem Lummer- 

schieder und Schwalbacher u. a. Flézen), 
5. in den vielen Becken des franzésischen Zentralplateaus, 

wo das Stéphanien sogar die bevorzugte Stufe der Kohlen- 
bildung ist (Décazeville, Commentry, Gard, Autun und 

Epinac, Le Creuzot und Blanzy usw.). 

Welche Ursache diesen allgemeinen Beziehungen zugrunde 
liegt, dirfte vorderhand unklar sein, itbersehen kann man aber 
an der Hand des oben Gesagten diese Beziehungen wohl kaum. 

SchlieBlich sei noch hinzugefiigt, daS nunmehr das ober- 
schlesische Becken die vollstandigste, mit lickenloser 

1) Im Zwickauer Becken liegt dagegen das Rotliegende diskordant 
auf dem obersten Westfalien (STERZEL). 
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Fossilfihrung bekannte carbonische Schichtenreihe 
in Europa darstellt, da sich die Flézenentwicklung 
yom Culm (m4hr.-schlesischen Dachschiefer) bis zum 
Gipfel des Westphalien lickenlos verfolgen 1laBt; 
nach einer dem Stéephanien entsprechenden Liicke folgt dann 
die permische Flora des Kalkes von Karniowice, die RACIBORSKI 
beschrieben hat. An Vollstandigkeit kann sich damit nur 
das kleinasiatische Becken von Eregli (Schwarzes Meer) oder 
Heraclee messen, in dem die Fiora von dem untersten pro- 
duktiven Carbon bis ebenfalls zu den héchsten Schichten des 
Wesiphalien (hier schon mit zahlreichen Einmischungen von 
Stéphanien-Typen) verfolgt worden ist (ZEILLER, Mém. Soc. 
Géol. France. Mém. No. 21. 1899). Das nachst vollstandige 
niederschlesische leidet an dem zwischen Waldenburger Schichten 
und Hangendzug (Schatzlarer Schichten) eingeschalteten flézleeren 
GroBen Mittel. Bei dieser Vollstandigkeit in dem in allen 
Etagen flézfihrenden oberschlesischen Becken ist es sehr iiber- 
raschend, innerhalb derselben eine fast mathematisch scharfe 

Grenze fiir die Florenfolgen zu finden, namlich unmittelbar 
unter dem Pochhammerfléz, dem untersten Sattelfléz, wo in 

demselben Augenblick, wo die oberste marine Schicht er- 
scheint, die Randgruppenflora erscheint mit Typen der 
Waldenburger Schichten und zahlreichen Sondertypen. Hier- 
iiber und iber die oberschlesische Steinkohlenflora iiberhaupt 
wird in der im Druck befindlichen Monographie der ober- 
schlesischen Carbonflora des Verfassers das Nahere zu finden 
sein. Von dieser ist zunachst nur der 1. Teil, die Farne und 

farnahnliche Pflanzen enthaltend, vollendet worden. 
Eine weitere und zwar die nachste Aufgabe mu8 es nun 

zur weiteren Klarung der hangendsten Schichten der Mulden- 

gruppe sein, die Schichtengruppe zwischen den Bradegruben- 
flézen und den Chelmer Schichten paldontologisch zu unter- 
suchen. Nach der Annahme GaAEBLERs (a. a. O., S. 73) ist 
diese Schichtenserie in den Schichten der Heinrichsfreudegrube 
bei Lendzin mit 7 Flézen (ca. 180 m M§chtigkeit) und den 
dariiber gesetzten 3 Beruner Flézen (ca. 180 m) zu suchen; 
das unterste Beruner Fléz soll dem obersten Heinrichsfreude- 
fléz entsprechen. Fossilien sind leider aus diesem Komplex 
gar nicht bekannt. Ich hoffe, in diesem Herbst Gelegenheit 
zu haben, auch diese Liicke auszufiillen, da bei Lendzin eine 

600 m tiefe Bohrung gestoBen wird (nach freundl. Mitteilung 
des Herrn Markscheider WEBER in Kattowitz), und da ferner 
die Hoffnung besteht, an dem Ausbi8 bei dem alten Wegge- 
schacht am Helmitzkiberg bei Berun weiteres Material zu finden. 
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Zur Diskussion spricht Herr MICHAEL. 

Herr GUILLEMAIN spricht iber Grundzige der Geo- 
logie Katangas’). 

Zur Diskussion sprachen die Herren STUTZER, RAUFF, 
HENNIG, MICHAEL und der Vortragende. 

Das Protokoll wird verlesen und genehmigt. 

Vv. Ww. O. 

HENNIG. RauFer. BARTLING. 

') Der Vortrag bildet einen Teil der in der gleichen Nummer 
verdffentlichten brieflichen Mitteilung des Verfassers. 



Briefliche Mitteilungen. 

18. Uber geologische Beobachtungen auf der 

Insel Elba. 

Von Herren H. Artt und Jou. KoOENIGSBERGER. 

(Mit 5 Textfiguren.) 

Minchen und Freiburg i. B., den 25. November 1912. 

Seit den Zeiten G. v. RATHs') bietet die Insel Elba viele 
interessante geologische, petrographische und tektonische Pro- 
bleme. Gelegentlich unseres gemeinsamen Besuches auf dieser 
Insel im April d. J. konnten wir einige neue Beobachtungen 
machen und auf Grund dieser zu den geologischen Streit- 
fragen tiber die tektonischen Verhaltnisse der Insel Stellung 

nehmen. . 
Durch die zahlreichen Arbeiten TERMIERS”), welcher Elba 

als ein ,pays des nappes’ deutet, hat das Studium der Geo- 
logie von Elba neue Anregung erhalten. Die Insel Elba 
wurde zu einem Kampfplatz, auf dem die Ideen der modernen 
Deckentheoretiker mit den bisher gelaufigen tektonischen An- 
schauungen tiber den Aufbau des Apenninengebirges zusammen- 
stieBen. So sind gelegentlich der Generalversammlung der 
Italienischen geologischen Gesellschaft in Portoferrajo und der 
damit verbundenen Exkursionen im September 1910 die von 

1) vy. Ratu: Die Insel Elba. Geognostisch-mineralogische Frag- 
mente aus Italien III. Diese Zeitschr. XXII, 1870, S. 591—-732. 

2) P. Tormigr: Sur les granites, les gneiss et les porphyres écrasés 
de Vile d’Elbe. Compt. Rend. Ac. Sc. 148, 1909, S. 1441/5. — Der- 
selbe: Sur les nappes de Vile d’Elbe. Ebenda 148, 1909, S. 1648/52. — 
Derselbe: Sur les relations tectoniques de l’ile d’Elbe avec la Corse 
et sur la situation de celle-ci dans la chaine alpine. Ebenda 149, 1910, 
S. 11. — Derselbe: Sur la Tectonique de Vile d’Elbe. Bull. d. 1. Soc. 
géol. de France, IV. Sér., X, 1910, S. 184—160. 
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TERMIER gebrachten neuen Deutungen von den italienischen 
Fachgenossen allgemein abgelehnt worden’). 

Fir die Insel gibt es eine geologische Spezialkarte im 
Ma8stab 1:50000, aufgenommen von B. Lorti”), die — wie 
TERMIER hervorhebt — sich durch Sorgfalt und Objektivitat. 
der Kintragungen auszeichnet. 

Nach der Ansicht LoTris*), dem sich seine italienischen 
Fachgenossen auf ihrer Versammlung 1910 angeschlossen hatten, 
besteht der dstliche Teil der Insel aus einer schwach gewdélbten, 
normalen Schichtenfolge, die sich iiber , prasilurianischen Gneisen, 
Glimmerschiefern und Marmoren“ (pr', pr’, pr*, pr* der Karte 
LoTTIs) aus paliozoischen, mesozoischen und tertiaren Horizonten 
aufbaut. Ein Kinbruch langs einer N—S streichenden Verwerfung 
in der mittleren Zone der Insel bringt eine Wiederholung dieser 
Schichten gegen Westen hin. Dort und auch in der Mittel- 
zone treten die tertidren Granite und Porphyre auf, welche 
die genannten Schichten durchbrechen. Die griinen Gesteine 
werden je nach ihrer Lagerung zwischen den Sedimenten als 
prasilurianische oder eocine unterschieden. 

TERMIER dagegen gliedert Elba in drei tektonische Serien, 
von denen jede durch einen ihr eigentiimlichen Schichtenaufbau 
bezeichnet ist, und die alle drei deckenférmig tbereinander 
gelagert sind |[vgl. Fig. 3a, welche eine Kopie aus TERMIERs 
letzter Arbeit*) darstellt]. 

Die basale Serie (I) setzt sich nach seiner Auffassung 
zusammen aus dem Elbaner Granit mit seiner metamorphen 
Hille im Westen, aus dem aus ihm hervorgegangenen Mylonit 
im Osten sowie aus Gneis im Siden und aus den Tertiar- 
schichten, die Lorrr mit dem Zeichen ,e°® (Albarese und 
Macigno) auf seiner Karte ausgeschieden hat. Die zweite 
Serie (II) besteht aus Marmoren und Kalkglimmerschiefern 
mit grinen Gesteinen, jenen Horizonten, die Lorri mit ,,pr* 

1) L. Bavpacct: Nuove ipotesi sulla Struttura geologica dell’ Elba. 
Boll. d. Soc. geol. ital. XXIX, 1910, S. LXXV—CXIII. — P. Arorsi: 
Excursioni nell’ Isola d’ Elba eseguite dalla societa geologica italiana dal 
18 al 22 settembre 1910. Ebenda XXIX, 1910, S. CXXVII—CXLIV. — 
B. Lorri: La riunione della Societa geologica italiana a Portoferrajo 
e l’ipotesi del Tmrmier sulla tettonica dell’ isola d’ Elba. Boll. Com. 
geol. 41, H. 3, 5. 284—291. 

*) B. Lorri: Carta geologica dell’ isola d’ Elba. 1: 50000. 
Roma 1885. 

3) B. Lorri: Descrizione geologica dell’ Isola d’ Elba. Memorie 
descrittive della carta geologica d’ Italia. II. 1886. — Derselbe: 
Geologia della Toscana. Ebenda XIII, 1910. 

*) Sur la Tectonique de Vile d’Elbe, a. a. O., 8. 135. 
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und ,pr** als prdsilurianisch auffa8t, TERMIER aber den 
-,Schistes lustrés“ der Alpen parallel stellt. Sie erscheinen 
als schmale Zonen zwischen der basalen Serie I und der 

hangenden Serie III, welche aus der Schichtenfolge Silur- 
schiefer bis EKocén im Ostlichen und zentralen Teil der Insel 
gebildet wird. Das Eocan der obersten Decke (,e', e’, e°“ 
der Karte Lorris) wird als Kalk-Hornsteinfacies dem Macigno- 
Albarese der basalen Serie I gegeniibergestellt. Ferner ist 

Ubersichtskarte und Profil der Insel Elba nach TerMier. 

die oberste Decke durch ihren Reichtum an griinen Gesteinen 

charakterisiert. . 
Im folgenden geben wir eine kurze Beschreibung der von 

uns besuchten Aufschliisse auf Elba: 

I. S. Caterina-Terranera (nordéstlich Porto Longone). 

Aus grauen, kavernésen, oft auch dolomitischen und schwarz 
geaderten Kalken, die von LOTTI mit Infralias (,,i~ der Karte) 
bezeichnet, von TERMIEK als echte Triasbildungen gedeutet 
werden, durchquert man in der angegebenen Richtung zunachst 
sandige, violette oder graue tonige Schiefer —- Verrucano — 
(,pm?“ der Karte), danach bituminése Silurschiefer (,,si“). 
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Diese Schichten gehéren jenem System an, welches vom Silur 
tiber Unter-Devon'), Perm, Trias, Lias, Eocain eine normale, 

tektonisch nicht erheblich gestérte Schichtenfolge darstellt. 
Sie bedeckt, langs der Linie Rio Marina-Terranera beginnend, 
den gro8ten Teil im Osten und Nordosten der Insel und reicht 
gegen Westen bis zu der Hinschniirung Elbas zwischen dem 
Golf von Portoferrajo und dem Golfo della Stella. 

Steigt man in den Silurschiefern am westlichen Abhang 
des nérdlich C. Bianco mindenden Tales unterhalb des dort 
auf der Hohe stehenden Pulvermagazins hinab, so gelangt man 
alsbald in eine breite Trimmerzone, innerhalb welcher die 

Schiefer und ihre Unterlage heftig durcheinander gepre8St sind. 
Als jene Unterlage erkennen wir hier die Granit-Mylonite, 
welche wir bei Porto Longone eingehend zu studieren gute 
Gelegenheit hatten. Die von diesem Aufschlu8 genommene 
Photographie (Fig. 2) 148t den tektonischen Kontakt gut er- 
kennen (insbesondere die Schollen von dunklem Granitmylonit 
in hellem Silur). In der Natur ist die Grenze zwischen 

Silur (oben) und Mylonit (unten und seitlich rechts) noch 
dadurch besonders gut bezeichnet, da8 letzteres Gestein in 
der Nahe des C. Bianco Trager einer Hisenerzlagerstiatte ist. 
Ks sind die leuchtend rot und rotbraun erscheinenden Aus- 
scheidungen der hier emporgestiegenen L[isenlésungen nur 
héchstens bis in die Verruschelungszone hineingedrungen, ohne 
die dunklen Silurschiefer impragniert zu haben. Die Mineralien 
sind gut erhalten, die Spalten offen. Also erfolgte das Auf- 
dringen der Erzlésungen nach der Uberschiebung, vermutlich 
im Zusammenhang mit dem Mittelmeereinbruch. 

Die Silurschiefer sind hier ziemlich metamorphe Phyllite, 
wie sie durch eine Gneis-, vielleicht auch eine Granitkontakt- 
metamorphose erzeugt werden konnen. 

Der Granit etwa 20 m unter der Uberschiebungsfliche 
besteht u. d. M. aus Bruchstiicken von Orthoklas, unregelmabig 
begrenzten Kérnern von Quarz, etwas feinzerteiltem Plagioklas, 

aus Zoisit, Sericit und wenig z. T. chloritisiertem Biotit. 
Unmittelbar an der Uberschiebungsflache, wo der Granit 

mit Silurlinsen verkittet ist, ist die Zertrimmerung so weit- 
gehend, daB die Auflésung des Mikroskops auch bei starkster 
Vergré8erung kaum zur Diagnose hinreicht, zumal da der Schlitf 
nicht unter einer gewissen Dicke hergestellt werden kann. 

Neben Quarz und wohl Orthoklas sind sehr zahlreich in 

Bandern angeordnet Zoisitleisten und Sericitflasern ausgeschieden. 

1) Lorri: Geol. Toscana, 5S. 6. 
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Biotit, Chlorit, Epidot sind nicht sicher nachweisbar. AuBer- 
dem sieht man viel Hisenerz, das frisch ist und regelmaBige 
Begrenzungen zeigt. 

Da wir nach den friheren Untersuchungen von LOTTI, 
DALMER u. a. und unseren Darlegungen (vgl. S. 298) berechtigt 
sind, dem Granitmylonit posteocines Alter (oder exakter ihn 
jimger als das Albarese zu bezeichnen) zu geben, haben wir 

Fig. 2. 

Tektonischer Kontakt zwischen Silur und Mylonit bei Capo Bianco. 

an dieser Stelle also eine vorziglich aufgeschlossene Uber- 
schiebung von Silur auf posteocénem Granit vor uns. Wie 
man an den Abhangen des verlassenen Tagebaues beobachten 
kann, und wie es auch aus der Photographie Fig. 2 deut- 
lich ersichtlich ist, ist die geschilderte tektonische Stérungs- 
flache eine flache Uberschiebungsfliche, die nur mit wenigen 
Graden gegen Westen bis Nordwest einfallt. Hine Deutung 
dieser Erscheinung als Verwerfung ist vollstandig ausge- 
schlossen. 



II. Das untere Ortano-Tal. 

Ungefahr 10 km no6rdlich von der eben beschriebenen 
Lokalitat miindet an der Ostkiste der Insel das Ortano-Tal. 
Auf dem Wege dorthin bleibt man staindig in den friher als 
gneis- und z. T. turmalinfiihrende Glimmerschiefer bezeichneten 
Gesteinen, die aber, wie von uns weiter unten (S. 912 ff. dar- 
gelegt ist, als Mylonite zu bezeichnen sind. Wahrend der 
Wanderung lings der Kiste fiel uns auf, daB von den Bergen hier 
und da Marmor und Brauneisenerze an das Meeresufer gebracht 
werden. Beim Hinaufsteigen am Siidabhang des unteren Ortano- 
Tales finden wir die Erklarung dieser Erscheinung. Uber dem 
»Mylonit“ folgt hier ein machtiges Lager grau-weiBen Marmors, 
an dessen Basis metasomatisch Hisenerze ausgeschieden sind. jap 
Talboden ist am rechten Gehange der Kontakt des Marmors gegen 
den Mylonit klar aufgeschlossen. Der krystalline Kalk ruht 
hier an einer steilen Begrenzungslinie neben dem Mylonit. In 
der Nahe der Grenze beider Gesteine war im Mylonit eine 
besonders heftige Verruschelung zu erkennen. Uberlagert wird 
der Marmor von einem wohlgeschichteten, ebenfalls krystallinen 
Mergelkalk. Talaufwarts wandert man noch geraume Zeit in 
diesen krystallinen Gesteinen, bei deren Studium sich in ihrem 
Habitus eine auffallende Ahnlichkeit mit den Eocanbildungen 
{Macigno und Albarese) aufdrangte, die wir einen Tag vorher 
auf dem Wege von Portoferrajo nach dem Mte. Capaune 
kennen gelernt hatten. Beide Male waren innerhalb schiefriger 
Gesteine verschieden hell oder dunkel gefarbte Kalklinsen 
elngelagert, nur daS westlich Portoferrajo bis zum Golf von 
Procchio unverainderte Gesteine anstanden, wahrend wir es 
hier mit metamorphen zu tun hatten. Es erschien uns daher 
nicht ausgeschlossen, in diesen umgewandelten Kalken und 
Schiefern eine veranderte Ausbildung des normalen Tertiars 
auf dem mylonitisierten Granit vor uns zu haben. Die hier 
ebenso wie im Westen der Insel vorhandene Vergesell- 
schaftung mit Serpentin vermochte diese Deutung nur zu 
stutzen. 

Weiter talaufwarts legt sich auf dieses Schichtensystem 
Silurschiefer. In der Nahe ihrer Auflagerungsflache’) sind sie 
stark gestért und gefaltelt, so da8 der Auffassung, die Silur- 
schiefer seien hier wie am C. Bianco in sich etwas verschoben, 

keine Schwierigkeit entgegenstehen wurde. Solche Verschie- 
bungen langs ,Gleitbrettern® (A. SPITZ) sind nicht selten; sie 

1) Die Auflagerung selbst war hier nicht aufgeschlossen. 



sind manchmal, aber wohl nicht mit Recht, als Decken ge- 
deutet. Im Hangenden des Silurs folgen alsdann wieder die 
bereits bei Beschreibung der Aufschliisse 8. Caterina—Terra- 
nera genannten normal auflagernden permischen, mesozoischen 
und tertiaren Schichten. 

Von diesem Aufschlu8 unterscheidet sich das vorher 
unter I geschilderte Profil also nur dadurch, da8 zwischen dem 
liegenden Mylonit und das iiberschobene Silur noch meta- 
morphe Kalke und Schiefer eingeschaltet sind. 

Ill. Casa Perna—Casa Ciollini. 

Die Fahrstrecke Portoferrajo— Porto Longone verla8t man 
bei der Casa Perna und steigt in der Fossa di Mar di Carvisi 
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Fig. 3. 

Profil bei Casa Perna. 

am dstlichen Talgehange empor'). Hier findet sich an- 
stehend Elbaner Granit, doch selten in ganz normaler und 
gesunder Ausbildung, dazwischen gestreckte Gesteine, die 
Glimmerschiefern 4hneln. Man ist zeitweise im Zweifel, ob 
ein Granitkontakt gegen Gneis oder Glimmerschiefer vorliegt, 
oder ob eine mechanische Deformation der Granitmasse (Mylo- 
nitisierung) eingetreten ist. Je weiter man jedoch nach oben 
steigt, gewinnt letztere Ansicht die Oberhand. Die gestreckten 
Gesteine iiberwiegen, schlieBlich sind echte Mylonite vorhanden. 
Auf der Héhe stellen sich stark gepre8te dynamometamorphe 
Eocanschichten, und zwar Macigno und Albarese (,,e°° der 

Karte), ein. Es folgen griine Gesteine und Eocain der 
kalkighornsteinreichen Facies im Sinne TERMIERs (,e7, e*- 
LOTTISs). 

In einem Profil dargestellt, ergeben diese Aufschlisse das 
Bild von Fig. 3. 

1) Die Lorrische Karte zeigt hier posteocinen normalen Granit 
und turmalinfihrenden Eurit an, sowie turmalinfihrende Gneise und 
Glimmerschiefer. 
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Auf beiliegender Photographie von Gesteinsanschliffen 
sieht man in Nr. 1 den unverdnderten Granit der Unterlage, 
wie er z. B. bei S. Piero in Campo gefunden wird, in Nr. 2 
den Granit in der Tiefe des Tals bei Casa Perna, der deut- 
lich als solcher zu erkennen ist, aber schon gerundete Ortho- 

klasbruchstiicke, Quarztrimmer, zerflaserten Biotit zeigt. In 
Nr. 3 kann man noch die heilen gré8eren Orthoklasbruchstiicke 
erkennen; doch ist die Hauptmasse des Gesteins in einen 
dunkelgrauen geschieferten Brei verwandelt. Der Biotit ist 
chloritisiert und zu Flasern gestreckt. . 

Fig. 4. 

Anschliffe von Gesteinen des Grundgebirges. 

Im Diinnschliff sieht man in 2, daS der Plagioklas schein- 
bar gebogen, in Wirklichkeit in verschieden orientierte Felder 
zerlegt ist. Der Orthoklas ist zertrimmert und mikroperthi- 
tisch, was z. T. wohl von gepreSten primaren pegmatitischen 
Verwachsungen herrihrt. 

Der Mylonit in 3 besteht in der mylonitischen Grundmasse 
zu etwa oe aus zertriummertem Orthoklas, zu ‘/; aus Quarz- 

kérnern und auBerdem aus Zoisit, Sericit und Chlorit. — Hier 
wie sonst in den Myloniten wird der Plagioklas zersetzt. 
Zoisit, Quarz, Albit und Myrmekit sind wohl seine Umwand- 
lane peu dei Diese sowie die Chloritisierung erfordern Zu- 
tritt von Wasser; also mu8 die Uberschiebung eine Erhitzung 
des feuchten Gesteines bewirkt haben, oder es miissen Wasser- 
dimpfe hinzugetreten sein. Letzteres ist fast wahrscheinlicher. 
Die AufreiBung der Erdkruste war wohl von n Dampfexhalationen 

begleitet? 
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IV. Mte. Fabrello. 

Das Profil am Mte. Fabrello nimmt im Streit der Mei- 
nungen um die tektonischen Verhiltnisse Elbas die erste Stelle 
ein. Als wir es von der Casa Marchetti aus auf dem von 
TERMIER') eingehend beschriebenen Wege begingen, fanden 
wir die Aufschliisse hier duBerst klein und mangelhaft. Die 
recht uppige Vegetation schien sie im Laufe der Jahre mehr 
und mehr verdeckt zu haben. 

- Wir sahen Sstlich der genannten Casa, die ebenfalls an 
der StraBe Portoferrajo—Porto Longone gelegen ist, zunachst 
-etwas Mylonit, dann Silur, das mit Eocin (Albarese) heftig 
verpreBt erschien. Auch eine Serpentinlinse befand sich inner- 
halb dieses anormalen Kontaktes. Ferner war hier in einem 
kleinen Aufschlu8 ein krystalliner Dolomit zu _ beobachten. 
Spater langs des FuBweges gegen N wurden die Anbriche des 
anstehenden Gesteins so gering und unsicher, daf man hier 
und da nur unzusammenhangende Aufschliisse schiefriger, z. T. 

auch metamorpher Gesteine, einmal auch eisenschiissige sandige 
Schichten bemerken konnte. 

Wie gesagt, fanden wir diese Aufschliisse in einer recht 
ungunstigen Verfassung, so daf sich tiber ihren tektonischen 
Wert weniger Bestimmtes sagen la8t als tiber die vorher ge- 
schilderten. 

Zu erwahnen sind im Silur des Mte. Fabrello kleine, aber 

deutliche Chiastolithkrystalle, die zeigen, da® das Silur hier 
wie bei Terranera kontakt metamorph ist. Ob dies durch 
einen eocdnen Granit, der in der Gegend der Deckenwurzeln 
der Serie III vielleicht nicht an die Oberflache drang, be- 
wirkt wurde, oder ob Gneismetamorphose vorliegt, ist un- 

sicher. 
Die Valdana und die Steinbriiche bei Porto Longone ge- 

wihren bessere Aufschliisse in das von P. TERMIER als Mylonit 
diagnostizierte Gestein. So sehr auch unseres Hrachtens die 
Deutung von TERMIER zutrifft, so sind diese Stellen doch 
weniger iiberzeugend als die oben beschriebenen Aufschliisse 
und Gesteine von Casa Perna—Casa Ciollini. Der geschieferte 
Mylonit bei Porto Longone ist kaum der ganz normale Granit. 
Man sieht u. d. M. Quarz haufig, Orthoklas selten, neben Biotit 
tritt reichlich und relativ gut erbaltene Hornblende auf, Plagio- 
klas ist nicht nachweisbar, Zoisit und Sericit sind selten. 
Interessant. ist der Aufschlu8 im Steinbruch (an der Ecke, 

1) Sur la tectonique de Vile d’Elbe, a.a. O., S. 144. 
22 
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kurz bevor die StraSe an das Meer tritt) deshalb, weil Aplit- 
ginge in diesem Gestein zwar auch zertrimmert, aber doch 
weit besser erhalten sind. Sie zeigen mikroperthitischen Ortho- 
klas, Quarz, etwas Chlorit, Biotit und Hornblende. Die Konti- 
nuitat der Gange ist gewahrt, und das zeigt, daB die Ver- 
schiebungen im Mylonit, die zur Schieferung fihren, durch 
kontinuierliche, vielleicht sogar homogene Deformation eves 
sind. An Touches ‘Stellen sind allerdings die Gange auch 
abgerissen und ausgequetscht. 

Die Schieferung des Mylonits ist der Starke und Richtung 
nach wechselnd und verschieden von der in Glimmerschiefern 
und echten krystallinen Schiefern. 

Die Mylonite in Valdana, tiber die sich eine ausgedehntere 
Kontroverse zwischen P. TERMIER'), Vv. NOVARESE und P. ALOISI 
entsponnen hat, sind weniger charakteristisch. [rst wenn man 
viele Mylonite gesehen hat, wird man die in Valdana als solche 
erkennen. 

Kontaktmetamorphose am Kocan bei Pila. 

Das Alter des Granits von Elba ist eingehend von G. yOM 
RaTH, LoTT1, DALMER, Buccs, NESSIG, neuerdigs wieder von 
LoTtr diskutiert worden. G. VOM RATH und MENEGHINI, 
DaLMER, NESSIG halten den Granit fiir jinger als Macigno 
(also Jura-Eocin), Bucca dagegen fir pal&ozoisch. Lorri?) 
kam neuerdings zum Schlu8, daB am Mte. Capanne ein Kontakt 
sicher festgestellt sei, da8 aber der Ubergang dieser Kontakt- 
gesteine in Kocin nicht aufgeschlossen und daher nicht nach- — 
weisbar sei und die Kontaktfelsen als Lias zu deuten seien. 
Wir haben an der Stra8e von Pila nach S. Ilario, die neueren 

Datums ist, den allmahlichen Ubergang des Eocins (Albarese) 
in Kontaktfelsen gesehen. Zuerst wird der dort fast nur Kalk- 
carbonat enthaltende Kalkstein fleckig; es sondern sich Adern 
und Linsen verschiedener Farbe aus. Dann nimmt der Gehalt 
an Kieselsdure und Tonerde zu; das Gestein wird schlieBlich 

ein harter, Granat fuhrender Hornfels. Die Hornfelsen sind dort. 
an dieser StraBe durch eine wenig machtige Zone von Serpentin 
unterbrochen. Ob dies eine tektonisch eingeklemmte Scholle 
oder ein in situ umgewandelter Peridotit ist, laBt sich kaum 
entscheiden. Erst dann folgt der porphyrische turmalinfihrende 
Mikrogranit, wie er fir den Mte. Capanne charakteristisch ist. 

1) Vgl. P. Teruipr, C. R. 152, S. 826, 1911. 
*) Lorri: Geologia della Toscana, 5. 62. — 

K. Datmer: N. Jahrb. Min. 1894, I, 8. 99. — L. Bucca: Rendiec. Acc. 
Linc. VII, 2; fascic. 8; 1891. 
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Ergebnisse. 

Wie verhalten sich nun die Ergebnisse der oben be- 
schriebenen, von uns beobachteten Profile zu den geologischen 
Streitfragen iiber die tektonischen Verhiltnisse der Insel Elba? 

Unsere Beobachtungen bestatigen die TERMIERschen ganz 
allgemein insofern, indem sie besonders in unseren Profilen I 
und II (S. Caterina-, Terranera- und Ortano-Tal) horizontale 
Schollenbewegungen auf Elba zur GewiSheit machen. Ja, wenn 
man will, vermag man aus allen vier beschriebenen Profilen 
eine Bestatigung der von TERMIER entwickelten Ansichten 
herauszulesen. Denn das Profil des Ortano-Tales zeigt, wie 
er es verlangt, zwischen basalem Mylonit und iibergeschobenem 
Silur seiner Nappe III eine Zone metamorpher Kalke und 
Schiefer mit griinen Gesteinen (Schistes lustrés der Nappe II). 
Profil III (Casa Perna—Casa Ciollini) 1a8t sich mit dem 
von TERMIER vom Mte. Castello gezeichneten') identifizieren,. 
durch welches nachgewiesen werden soll, da’ Nappe III decken- 
formig iber Nappe I liegt und das Gebiet im Zentrum der Insel 
zwischen Mte. Fabrello und Mte. Castello ein Fenster darstellt. 
Endlich kann man aus dem Profil des Mte. Fabrello (IV) trotz 
der Unvollkommenheit der Aufschliisse eine tektonische Uber- 
lagerung von Silur tiber Mylonit unter Hinschaltung linsen- 
formiger Schollen von Schistes lustrés herauslesen. 

Einer so weitgehenden Ubereinstimmung méchten wir 
jedoch nicht das Wort reden, sondern miissen darauf hin- 
weisen, daB sich uns bei Begehung des Ortano-Tales die 
Deutung aufdrangte, die krystallinen Schichten unter dem 
tibergeschobenen Silur kénnten metamorphes Koc&n darstellen. 
EKinen stichhaltigeren Beweis fiir unsere Meinung als TERMIER 
fiir die seinige k6nnen wir allerdings leider auch nicht bringen, 
da wir ebenfalls nur auf Grund petrographischer Ahnlichkeit 
zu unserer Bestimmung gelangten. In solchen Fallen wird es 
aber wohl stets schwer halten, mit besseren Beweisen zu dienen, 
da man auf Fossilfunde in den stark umgewandelten Schichten 
wird vergeblich hoffen kénnen. Unsere Ansicht hat aber gegen- 
tiber der TERMInRschen den Vorzug, da8 sie eine Vereinfachung 
bringt, da wir hier mit einer Uberschiebung auskommen kénnen 
und nicht mit zwei Decken zu rechnen brauchen. 

Das Profil III zwischen Casa Perna und Casa Ciollini als 
Beleg fiir eine deckenférmige Uberlagerung des Mte. Castello 
und des ganzen Gebietes im Osten der Insel bis zur Linie 

1) Sur la Tectonique de Vile d’Elbe, a. a. O., 5. 149. 
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Porticciolo—Terranera zu benitzen, kann der eine von uns 
(H. ARLT) sich zun&chst noch nicht entschlieBen, da wir etwas 
Derartiges dort nicht beobachtet haben. Was man sah, schien 
zwar, wie oben geschildert, auf eine Stérung hinzudeuten, ihr 
aber eine derartige Bedeutung zuzumessen, scheint kein Zwang 
vorzuliegen, besonders deshalb nicht, weil, wie weiter unten 
noch erwahnt werden wird, zwei verschiedene Eocanfacies auf 

Elba bisher kaum bewiesen sind. 
Besondere Erwahnung verdienen noch die griinen Gesteine, 

hauptsachlich aus dem Grund, weil STEINMANN ihrer Aus- 
breitung in seiner Synthese des Apennins') eine sehr groBe 
Bedeutung zumifSt, und auch TERMIER sie als wesentliche 
Charakterisierungsmerkmale seiner Nappes II und III benutzt. 
Wie die geologische Karte zeigt, und wie wir uns bei unseren 
Exkursionen tiberzeugen konnten, Jassen sich auf Elba grine 
Gesteine in beiden, oder, wenn die TERMIERsche Deutung zu 
Recht besteht, in allen drei tektonischen Elementen beobachten. 

Allerdings besteht ein gewisser qualitativer Unterschied, indem 
ihr Vorhandensein in der basalen Serie neben Granit und 

Eoc&in sparlicher ist als in den itiberschobenen Schollen, wo 
Serpentine und Diabase eine recht groBe Ausdehnung haben. 
Immerhin wird man auf Elba auf ihr Vorkommen niemals das 
Charakteristikum einer Decke begriinden kénnen; eine Tatsache, 
auf die auch TARAMELLI’) bereits hingewiesen hat. 

Der eine von uns (H. ARLT) méchte auf eine Schwierig- 
keit in der TERMIERschen tektonischen Auffassung hinweisen. 
Es mu8 auffallen, da8 die gro8e Granitkuppel des Mte. Ca- 
panne wie tiberhaupt der ganze westliche Teil der Insel jenseits 
der Linie Portoferrajo— Golfo dell’Acona nicht die geringsten 
Spuren des Hinweggleitens der von ihm angenommenen beiden 
Decken zeigen. Der Granit selbst erscheint hier vollstandig 
normal urd frisch, ohne auch nur im geringsten durch Faltung 
oder Pressung in Anspruch genommen zu sein. Diese Tatsache 
ist um so bemerkenswerter, als wir im Osten der Insel eine 
Machtigkeit der Mylonitbildungen haben wie selten irgendwo. 
Das Hilfsmittel, die hdheren Decken seien tiber dem noch 
heut zu einer Héhe von tiber 1000 m aufragenden Mte. Ca- 
paune durch Erosion entfernt, wahrend wir sie wenige Kilo- 
meter gegen Osten im Niveau des Meeresspiegels oder auf 

1) G. Steinmann: Alpen und Apenninen. Diese Zeitschr. 1907, 
Mon.-Ber. 5. 177—183. 

7) TARAMELLI: A proposito di una nuova ipotesi sulla struttura 
dell’ Apennino. R. Ist. Lombardo di se. e lett. Rediconti, Ser. II, Bd. 41, 
1908, S. 126—139. 



Hunderten von Metern machtiger Mylonite finden, scheint mir 
doch zu wenig befriedigend.') 

Greift man aber anderseits zur Annahme -kurzer Schiibe, 
und stellt man sich den Bewegungsvorgang vielleicht in ahn- 
licher Weise vor, wie es LEPSIUS*) mit der Entstehung des 
Harzes getan hat, so steht das nahe Nebeneinanderliegen der 
zwei Hocanfacies, eine der wichtigsten Stiitzen des TERMIERSchen 
Deckenschemas, einer solchen Deutung im Wege. 

Doch méglicherweise ist dieses Hindernis nur ein schein- 
bares! TERMIER beniitzt die LotTische Gliederung des EKocans, 
die letzterer in folgender Weise ausgefihrt hat*): 

1. Wechsellagernde Kalke, Schiefer und Sandsteine, 

2. Bunte Nummulitenkalke, 
3d. Réotlche, griinliche und hellgraue Kalke, 

4. Radiolarienhornsteine und. manganhaltige Kiesel- 
schiefer, | 

5. Diabase, 

6. EKuphotid, 
7. Serpentin, 
8. Kalke (Albarese) und Schiefer mit Spuren von 

Nummuliten, 

dazu, den hangenden Albarese und Macigno (1.) von den 

ibrigen Gliedern abzutrennen und ihn als gleichwertiges, nur 

1) Anm. von H. Art. Nachdem die vorliegende Notiz abgeschlossen 
war, haben P. TnrmierR und J. Boussac im AnschluB8 an ihre Unter- 
suchungen bei Savona (Le massif cristalline ligure. Bull. Soc. geéol. 
France 1912, 4.Ser., Bd. X1J, S.272) iber die Beziehungen zwischen Alpen, 
Dinariden und Apennin ebenso geistreiche wie weitgehende Schlisse ge- 
zogen. Danach hatten wir es im krystallinen Massiy Liguriens, als dessen 
Aguivalent auf Elba die granitischen Gesteine zu gelten hatten, mit der 
dinarischen Masse zu tun. Diese soll sich in ost—westgerichteter Be- 
wegung auf das bei Savona aufgeschlossene alpine System heraufgelegt 
haben, wahrend die hangende Apennin-Serien als im Zustand der Ruhe 
gedacht, durch eine Bewegung .in inversem Sinne* zu Decken tiber- 
einander bzw. untereinander geschoben sei. 

Auch bei einer derartigen Deutung muB es, abgesehen von der 
Kihnheit des Gedankenfluges, als auffallend bezeichnet werden, dab 
die ,Dinariden* dort, wo sie zwischen dem alpinen System im Liegenden 
und den Apennin im Hangenden, wohl am weitesten von ihrem 
Wurzelgebiet im Osten entfernt, vorgestoBen erscheinen, namlich im 
Mte. Capanne auf Elba, am frischesten und am wenigsten von ihrer 
Uber- und Unterschiebung beschadigt auftreten. 

2) R. Lepsius: Geologie von Deutschland, Bd. I, S. 363, besonders 
die Tafeln I und II. 

3) B. Lorri: Osservazioni geologiche sulle isole dell Archipelago 
toscano. Boll. dell R. Comit. geo]. d’Italia 1884, S. 56—61. 
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faciell anders geartetes Glied den iibrigen Horizonten gegen- 
uberzustellen. 

Nach dem, was wir auf Elba zu beobachten die Gelegen- 
heit hatten, scheint es aber noch keineswegs erwiesen, daB die 
rotlichen, griinlichen und grauen Kalke sowie die michtigen 
Radiolarite das HKocan vertreten. So wurden wir bei einer 
Wanderung an der Kiiste nordéstlich Magazzini (Bucht von 
Portoferrajo) in den rétlichen Kalken lebhaft an die so charak- 
teristische Scaglia der Siidalpen erinnert. Diese werden hier 
von méachtigen Hornsteinkalken unterlagert, in denen man 
allerdings vergeblich nach Aptychen sucht. Beziiglich dieser 
Bildungen auf Klba kann wohl auch die Ansicht von STEIN- 
MANN zutreffen, der nach dem Vorgange von ZiTTeL') fir 
analoge Gesteine im Apennin cretaceisches bis oberjurassisches 
Alter in Anspruch nimmt. Es scheint, daB fiir diese An- 
sicht sogar LOTTI selbst ins Feld gefiithrt werden kann, welcher 
schreibt”), da8 die Hornsteine im Hangenden in rétliche, wei8e 
und graue Kalke tibergehen, in deren oberem Teil Nummuliten- 
schichten mit N. Biarritzensis?) gefunden worden sind. Ks 
bleibt also in den liegenden Kalk- und Hornsteinbildungen 
Raum genug, daB darin Kreide und auch oberster Jura ver- 

treten sein konnten. 
Anderseits wirde dann das LoTTische Eocanprofil, welches 

an der Basis der Radiolarite wieder Macigno und Albarese 
anfihrt, die Annahme einer tektonischen Uberlagerung modglich 
erscheinen lassen. 3 

Die Auffassung, die der andere von uns (J. KOENIGS- 
BERGER) bez. der verschiedenen Mylonitisierung des Granits 
und der Uberschiebung im ganzen hat, ist etwa folgende: Die 
Decken in Schottland, Skandinavien zeigen eine Uberschiebung 
des oberen Granits auf einer fast ruhenden Schieferunterlage. 
Hierbei wurde der untere Teil der Decke mylonitisiert, die 
Unterlage aber wenig beeinflu8t. In Elba liegen die Dinge um- 
gekehrt. Die granitische Unterlage ist zermalmt und geschiefert, 
also mu8 wohl diese sich bewegt haben. Die Schiefer- oder 
auch Eocaindecke ist weniger verandert. Doch ist auch hier 
auf 10--50 m eine Dynamometamorphose wahrnehmbar. Der 
Grad der Mylonitisierung ist sehr wechselnd. Teile wie der 
Mte. Capanne dirften sich nur als Ganzes bewegt haben und 

1) ZitTeL: Geologischer Bau der Zentral-Apenninen 1876. Geogn.- 
palaont. Beitrage, Bd. II. 

*) B. Lorri: Geologia della Toscana, 8. 151. 
3) N. Biarritzensis = N. syn. atacicus. Lutitien supérieur. ef. HAuG: 

Traite IT, S. 1461. 



sind daher nicht beeinflubt, wahrend z. B. die Mylonitmasse 
des Mte. Calamita'), wohl die machtigste der Insel, von 413 m 
bis 0 m tiber dem Meer gleichmaBige Zertriimmerung und 
sekundare schwach geneigte Schieferung aufweist. AuBerdem 
dirfte wohl der Gipfel des Mte. Calamita, wie die Erzlager 
zeigen, die meist gerade am Silur aufhéren, an der Basis der 

Decke gelegen haben, der Mte. Capanne dagegen tief unterhalb. 
Die dstliche Halfte der Insel ist eben nach der Deckenbildung 
wohl infolge des Mittelmeereinbruchs stark abgesunken. Die 
Mylonitisierung der Unterlage kénnte durch die Bewegung 
derselben, also durch Unterschiebung bedingt sein. Die Silur- 
schiefer haben hier wie in Skandinavien die Gleitbewegung 
erleichtert; nur sind sie in Elba Decke, in Skandinavien 

Unterlage. Bezitglich der Auffassung des Eocins sind wir 
beide gleicher Ansicht. 

Das Ergebnis unserer Beobachtungen auf Elba 1aBt sich 
kurz dahin zusammenfassen, da8 trotz mancher Unsicherheiten 

in der Deutung von Einzelheiten und gréSeren Gesteinskom- 
plexen der tektonische Aufbau dieser Insel im Gegensatz zur 
Ansicht der italienischen Geologen durch horizontale Bewegun- 
gen hier wie in anderen Faltengebirgen des alpinen Typus 
erklart werden muB. 

Anhang. 

Breccienbildung bei Elba. 

An der Kiste, an der Bucht von Portoferrajo, machten 
wir einige interessante Beobachtungen iiber die Entstehung 
von Kalkbreccien. 

Dort bildet heute das Meer zwei Arten von Breccien, die 

durch Kalkcement verkittet sind. Nahe nebeneinander finden 
wir eine Breccie mit runden und eine mit eckigen Pruchsticken; 
beide sind etwa 3m machtig. Die ,runde“ Breccie liegt an 
der Flachkiiste und reicht vom Meeresboden, und zwar von der 

Grenze der Ebbe, bis etwa 3 m aufwarts: hier sind die vom Meer 

gerollten und gerundeten Sticke verkittet. Das an der Kiiste 
mit Kalk gesattigte Wasser verdunstet bei der Ebbe und gibt 
so das Kalkcement ab. Die eckige Breccie findet sich oberhalb 
etwa 3m iiber dem Meer, da, wo die Kiiste steil, aber nicht 

ganz senkrecht abfallt. Die eckigen Bruchstiicke sind durch 
Verwitterung und Absprengung aus den Eocankalkwanden ent- 

1) P. Termipr hat diese Masse noch als Gneis bezeichnet, doch 
ist das Gestein weder ein Ortho- noch ein Paragneis, sondern ein 
Mylonit. Man erkennt das am Fehlen von unverandertem Biotit und 
Plagioklas und der hochgradigen Kataklase. 



standen und terrigenen Ursprungs; sie werden von dem emporge- 
spritzten Wasser durchtrankt und bei dessen Verdunstung verkittet. 

In der Flutzone wird der Kalk lécherig gelést, unterhalb 
derselben ist das Gestein eben gewaschen. Dieser Proze8 kann 
die Verkittung der runden Breccie nicht wieder beseitigen, 
sondern nur ihre Machtigkeit etwas verringern. Letztere wird 
durch immer neue Rollstiicke, die verkittet werden, starker ver- 

mehrt, als die mechanische und chemische Tatigkeit sie vermindert. 

19. Zur Geologie von Katanga. 

Von Herrn C. GumILLEMAIN. 

Berlin, im Mai 1913. 

Die Katanga-Provinz der heutigen belgischen Kongo- 
Kolonie nimmt die Siidostecke dieses innerafrikanischen 
Riesenkolonialreiches ein. Physikalisch-geographisch kann sie 
wohl am treffendsten als das Gebiet der drei Hauptquellflisse 
des Kongo, des lLuapula, des Lufira und des Lualaba 
bezeichnet werden. Im Siiden und Osten fallen die physika- 
lich-geographischen Grenzen unmittelbar zusammen mit den 
politischen. Die Siidgrenze ist die Wasserscheide zwischen 
Kongo- und Zambesi-Becken. Die Westgrenze wird bezeichnet 
durch den Seengiirtel Bangwelo-, Moero-, Tanganika-See. 
Im Norden und Westen sind die Grenzen der politischen 
Provinz Katanga zurzeit noch rein theoretische. Im Westen 
war sie bisher eine Parallele zum 24. Langenkreis. Ganz 
kirzlich sind hier einige Verschiebungen auf Grund politischer, 
ethnologischer und verwaltungstechnischer Ricksichten ein- 
getreten. Im Norden wird die Grenze vom finften sidlichen 
Breitenkreise gebildet. 

Geologisch- stratigraphisch zeigt dies gewaltig ausgedehnte 
Gebiet eine verhaltnismaBig weit grdBere LEinfachheit und 
Einheitlichkeit, als man bisher anzunehmen geneigt war. Als 
Hauptmerkmale dieser Ubereinstimmung muB8 die Fossilleere 
der ganzen Schichtenfolge zuerst genannt werden, sodann das 
haufige Wechsellagern aAhnlicher Gesteinsschichten. Beide 
Tatsachen scheinen auf eine durch sehr lange Zeitraume fort- 
wirkende GleichmaBigkeit in den Klima- und den Absatz- 
Bedingungen hinzuweisen. 
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Einen Uberblick iiber die bis zur Gegenwart bekannt- 
gewordenen Beobachtungen und Verdffentlichungen, soweit sie 
die geologischen Verhaltnisse des Landes betreffen, wird am 
besten das nachfolgende Literaturverzeichnis gewdhren. 
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Katanga, Belgisch-Kongo. Zeitschr. f. prakt. Geol. 1911, H. 7, 
S. 240. Berichtigung: 4H. 8, S. 288. 

Ol. J. CORNET: Le Katanga. Province Belge. Association des Licen- 
ciés sortis de l’Université de Liege Oeuvre Mutuelle Scientifique 
d’Expansion Belge. Oktober 1911, Chapitre V. Mines. Annexes: 
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52. O.STUTZER: Uber Dwyka-Konglomerat im Lande Katanga, Bel- 
gisch-Congo. Diese Monatsber. 1911, Nr. 12, S. 626—629. 
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D4. O. STUTZER: Uber glaziale Konglomerate im Lande Katanga, 
Belgisch-Konygo. Diese Monatsber. v. 65, Nr. 2, 1913, S. 1174. 

CORNET hat zwar bereits (50; 145—154) sehr vollstandige 
bibliographische Verzeichnisse zusammengestellt, auf denen 
natirlich auch das Obige fuBt, doch enthalt seine 
Bibliographie genérale, neben geologischen, auch alle Arbeiten 
geographischen, klimatologischen, ethnographischen, wirtschafts- 
politischen usw. Inhaltes. Von seiner ,,Bibliographie speciale 
des gisement miniers du Katanga“ (50; 152) sagt er anderer- 
seits selbst: , Cette bibliographie, mise a jour en octobre 1911 
ne contient.que l’étude des gisements miniers en eux-mémes.” 

In vorstehendem Verzeichnis ist versucht worden, alle 

Arbeiten zu vereinigen, deren Inhalt in irgendeiner Beziehung 
zur geologischen Kenntnis des Landes steht. Durch den Druck 
sind die fiir die folgenden Erérterungen vornehmlich in Betracht 
kommenden Arbeiten allgemein-geologischen Inhaltes besonders 
kenntlich gemacht worden. Die Mehrzahl der rein lagerstatt- 
lich-wirtschaftliche Fragen behandelnden Arbeiten und Berichte, 
ist nur der Vollstandigkeit halber wieder abgedruckt worden. 



In der Folge mag versucht werden, einen kurzen Abrif 

des Standes unserer geologischen Kenntnisse zu geben, wie 
sie durch die Arbeiten der angefihrten Autoren vermittelt 
werden. 

Nach CORNET wir das gesamte orographisch -hydro- 
graphische Becken des Kongo von einer Schichtenfolge erfiullt, 
deren jiingste Glieder das Innere des Beckens bedecken, 
wahrend man von dort, nach den Randern fortschreitend, in 

ziemlich regelmafSiger Aufeinanderfolge die verschiedenen A lters- 
stufen dieser Folge bis zu den auSersten, altesten Randgliedern 
antrifft, die stark gefaltet erscheinen. 

Als das jingste Glied dieses Schichtenkomplexes hatten 
dabei die Lubilache-Schichten, voraussichtlich triadischen 
Alters, zu gelten. Als die altesten Glieder waren der krystallinen 
Schiefergruppe angehérende, vermutlich archaische Gesteine 
anzusehen, deren heutige Lage mit dem Emporquellen, gleich- 
falls tiberall an den Randern des Beckens zutage tretender 
Eruptivmassen, hauptsachlich der Klasse der Granite angeh6rend, 
in Zusammenhang stainde. Durch eine gewaltige, etwa NO—SW 
quer durch das Gesamtbecken verlaufende Dislokation ist das 
uns hier beschaftigende Becken schon in sehr frihem Stadium in 
zwei getrennte Teile, den nordwestlich gelegenen (Bassin von 
Urua) und den siidéstlich gelegenen (Bassin von Katanga), 
getrennt worden. Innerhalb des letzteren sollen dann faciell 
verschiedene Ausbildungen verschiedenen Orts_ stattgehabt 
haben. Dementsprechend unterscheidet CORNET die , Facies 
occidental ou du Lualaba“ von der ,,Facies oriental ou de la 
Lufila® im Katanga-Becken. Innerhalb dieser beiden faciell- 
verschiedenen und zeitlich gleichwertigen Schichtenreihen 
werden dann eine Anzahl einzelner Systeme unterschieden, die 
verschiedene Altersstufen darstellen sollen. CORNET ist zu 
dieser Auffassung gelangt durch seine geologischen Itinerar- 
aufnahmen bei der ersten Bereisung des bis dahin geologisch 
ganzlich unbekannten Landes. Dabei wurden durch verschie- 
dene Gesteinsbeschaffenheit und gleichzeitige Unterschiede der 
Lagerung sich voneinander abhebende Schichtenkomplexe in 
einzelne Systeme getrennt und alsdann die Gesamtheit dieser 
Systeme zu einer Altersfolge von Schichten zusammenzufassen 
versucht. 

Hierbei ergaben sich naturgema8 infolge der Fille dieser 
verschiedenen Systeme, des Fehlens von jeglichen Fossilien, 
die zur relativen Altersbestimmung hatten dienen kénnen, in 
einem tektonisch arg zerriitteten Gebiete Schwierigkeiten, die 
kaum Jésbar zu sein schienen. Relativ einfach noch erschienen 
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diese Verhaltnisse fiir die drei obersten, jiingsten Glieder der 
oben angefiihrten Schichtenfolge, die Lubilache-, die Lualaba- 
und die Kundelungu-Schichten. Diese zeigten sich, wo sie 
von CORNET beobachtet wurden, horizontal oder flach ein- 

fallend, nicht metamorphosiert, und waren durch die Unter- 
schiede in ihrem litologischen Aussehen noch relativ leicht 
yon einander zu unterscheiden und zu trennen. Dazu kam, 

da8 CORNET zwischen Lualaba-(Lubilache-)Schichten und 
alteren Schichtensystemen in mehreren Profilen eine deutliche 
und scharfe Diskordanz beobachten konnte (12), sowie die 
Auffindung von Fossilien (Fischresten), welche die Horizonti- 
sierung der Lualaba-Schichten mit dem Perm wahrscheinlich 
machten. Die erwahnte Diskordanz, deren genaue Lage frei- 
lich noch zweifelhaft blieb, ist bezeichnenderweise die einzige 
in der gesamten von CORNET beobachteten und unterschiedenen 

Schichtenfolge, die er in situ beobachten konnte. 
Um schnell ein Bild von der Auffassung CORNETs itiber 

die Altersstellung der verschiedenen von ihm beobachteten 
Systeme zu geben, die im einzelnen zu diskutieren, zu 
weit fihren wiirde, mégen die Original-Tabellen hier folgend 
zum Abdrucke gelangen, die gleichzeitig die Wandlung der 
Auffassung erkennen lassen (13; 6). 

D ae Alluvions du fond des vallees 
II. Alluvions anciennes du flanc des vallées et Terrains détritiques a 

des plateaux voisins 
Superficiels I. Produits d’alteration sur place 

For oe II. Systeme du Lubilache 
Be CPs ahaires I. Systeme du Kundelungu 

8 Facies occidental ou duLualaba — @ Facies oriental ou de la 
Lufila 

Be ie mosses 1 Syst de Katets 
B. om ; Syst. du pays des Bassanga 

Terrains fe Se Te ulate | Syst. des Monts Muiombo 
me ee | Syst. de Kilassa. 

on- + 
Métamor- | “@ 3 | Il. Syst. da Lubudi 
phiques Oa I. Syst. du lac Ka- 

eee| | hele 
<s 

a V. Syst. de Ja Lufupa 
eae IV. Syst. de Moachia Syst. de Moachia 

AnciensMétamor- Lik eye C8 Naty 
hi II. Syst. du Funge 
a I. Syst. de Kissola Quartzites de Lufubo. 
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Hinsichtlich der tektonischen Verinderungen, die jene 
Gebiete betroffen haben, ist CORNET zu der Annahme gelangt, 
daB in der Hauptsache drei grofe Faltungsperioden und 
-systeme sich erkennen lassen, die in Parallele zu den in 

Kuropa bekannten grofen Faltungsperioden, der huronischen 
der caledonischen und der hercynischen, gestellt werden kénnen 
und die er wie folgt benennt (31; 187): 

1. Plissements des terrains archéens, antérieur aux 
terrains métamorphiques. 

2. Plissements des terrains métamorphiques. 
3. Plissements des terrains non métamorphiques. 

Ferner wird noch fiir die primaren Schichten (Alter als 
Kundelungu-Schichten!) das Vorhandensein zweier fast senk- 
recht zueinander verlaufender Faltungssysteme festgestellt, 
(31; 82 ff.), die Lualaba-Richtung, welche etwa SW—NO, die 
Lufira-Richtung, welche etwa SO—NW verlauft. Diese beiden 
Hauptfaltungsrichtungen stehen auch in Verbindung mit den 
Hauptbruchrichtungen. So verlauft beispielsweise der Graben 
von Upemba in der Lualaba-Richtung (19). In der tektonisch 
auBerst zerriitteten Gegend von Ruwe hatten wir es mit 
einem Scharungspunkte der beiden genannten Faltungssysteme 
zu tun. Auch die Erzanreicherungen gewisser Zonen jener 
Gebiete entsprichen diesen Richtungen und waren deshalb 
mit entsprechenden Spaltenbildungssystemen in Zusammenhang 
zu bringen. Hinsichtlich des relativen Alters der Schichten- 
bewegungen wird angenommen, da8~ solche sowohl in 
verschiedenen Zeitepochen sich auslésten, was durch Be- 
Obachtung von Diskordanzerscheinungen bewiesen sei, wie 
auch andererseits ,ein und dasselbe stratigraphische System 
zu gleicher Zeit von Faltungen ganzlich verschiedener, so- 
gar sich zu widersprechen scheinender Richtung betroffen 
worden sei’. 

Wichtig erscheint alsdann noch die Verbreitung der 
Eruptivgesteine, von denen CORNET einige vereinzelte basische 
erwahnt, deren Alter in die archaische Periode verlegt wird. 
Das Empordringen der meisten sehr zahlreichen Granite wird 
als jiinger, aber ebenfalls noch in die archaische Periode 
fallend angesehen und endlich ein abermaliges Empordringen 
yon Graniten, in Verbindung mit der Ausbildung gro8er 

tektonischer Linien (Briiche und Faltungen), angenommen. 
Noch jugendlichere Eruptivmassive werden ebenfalls erwahnt 
(hauptsichlich amygdaloide Gesteine), ohne da8 der Frage 
ihres voraussichtlichen Alters nahergetreten wird. 
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Srupt (89 u. 42) ist auf Grund seiner spdteren 
Untersuchungen im groBen und ganzen zu 4Ahnlichen Fest- 
stellungen wie vor ihm CORNET gelangt. Hinzelne der von 
CORNET beobachteten Systeme sind, vermutlich, da nicht die 
gleichen Gegenden bereist wurden, nicht beobachtet worden, 
oder STUDT hat eine Trennung dieser nicht fir zweckmaBig 
angesehen. STuDT hat fir die von ihm beobachteten Systeme 
bis auf wenige Ausnahmen neue Namen gewahlt und teilweise 
auch abweichende Schichtenkomplexe innerhalb eines solchen 
Systems zusammengefaBt. Dies ist auBerordentlich zu 
bedauern, da es das allgemeine Verstindnis und die einfache 
Orientierung in einer an sich schon kompliziert erscheinenden 
Sachlage erschwert. SvrupT hat dann ferner im Katanga- 
Becken vier Diskordanzen verschiedenen Alters angenommen, 
von denen eine moglicherweise ident mit der von CORNET 
zwischen Lubilache und 4lteren Schichtengliedern in situ fest- 
gestellten sei mag. Es ware von der allergré8ten Bedeutung, 
wenn diese Diskordanzen durch Profilaufnahmen im einzelnen 
belegt werden kénnten, oder zum mindesten von STUDT mit- 
geteilt wurde, auf Grund welcher Beobachtungen er sie ange- 
nommen hat: Bei der Feststellung, da8 die Schichten des 
Mutumbwe-Systems die des Kambowe-Systems diskordant 
uberlagern, fehlt beispielsweise jeder Hinweis auf begrindete 
Tatsachen oder Beobachtungen (39; 7). Es soll indessen an 
dieser Stelle auf weitere Einzelheiten nicht eingegangen werden 
und der schnelien Ubersicht wegen die Schichtentafel Stunts 
zum Abdruck gelangen; wonach er selbst bereits versucht hat, 
seine Auffassung mit der CORNETs in Hinklang zu bringen 
und zugleich eine Altersfeststellung und einen Vergleich mit 
den geologischen Schichtenfolgen des angrenzenden Rhodesien 
und Siid-Afrikas zu geben (39; 14): 

Es haben dann STUTZER (52; 626) und Grosse (53; 320) 
gewisse, im Nordosten des Katangabeckens beobachtete Konglo- 
merate als glaziale nachgewiesen. MHierbei_ist aber zunachst 
nicht klargestellt, ob die von beiden an verschiedenen Punkten 
beobachteten Glazialkonglomerate gleichaltrig sind. (Die Beobach- 
tungspunkte liegen 5 Tagereisen weit, etwa 120 km, auseinander!) 
Jedenfalls hat SruTzer Glazialkonglomerate festgestellt, die 
zu den Moachia-Schichten CORNETs gehéren und dort steil 
aufgerichtet sind. Er weist auf die Méglichkeit hin, daB viele 
der in den verschiedenen Systemen bisher eingeordneten 
Konglomerate sich als glazial und womédglich gleichaltrig 
erweisen kénnten. GROSSE teilt seine Beobachtung mit, dab 
die im allgemeinen als horizontal liegend aufgefaBten Kunde- 
lungu-Schichten, bisweilen lokal gefaltet sein k6nnen. 
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Von diesen sagte tbrigens CORNET schon (12; 190): 
, ues couches de Kundelungu ont été plustard soumises a leur 
tour 4 une longue période de denudation, précédée d’une 
dislocation peu importante mais néanmoins appréciable dans 
certaines parties du bassin.“ An diesen Faltungen haben 
dann auch, wie GROSSE beobachtete, Schichtenkomplexe in 
konkordanter Lagerung teilgenommen, die Lufira-Schichten 

STUDTs, welche nach des letzteren Annahme durch eine 

Diskordanz von den Kundelungu-Schichten getrennt sein 
und das Liegende dieser bilden sollten. Die Lufira-Schichten 
STUDTs wirden demnach, wie GROSSE meint, das konkordante 
Hangende der von ihm beobachteten Glazialkonglomerate dar- 
stellen. Die Beobachtungen GROSSEs wirden sich demnach 
wohl kurz in folgendes Schema bringen lassen: 

Grosse. 5. Afrika Srupr CorRNET 
(Mittlerer Kundelungu.) } 

400m Kundelungu- Schichten 
Rote dickbankige Ar- Ecca 
kosen, abwechselnd mit 
roten Schiefertonen. 

> 300m Rote arkosefreie Schie- 
fertone 

mehrere Rote und violette Mergel- { Schichten Lufira Katete- 
100 m schiefer faciell durch Schichten Kazembe. 

rote Schiefertone und Ar- Schichten 
kosen ersetzt. 

Rote sandige Kalke 
830—40m Graue Kalke teilweise 

durch rote Schiefertone 
und Arkosen ersetzt. 

Glazialkonglomerate Dwyka- 
am Kafira. Machtigkeit Konglo- 
bis zu > 100 m schwan- merate 
kend. Grinlich, grob- 
kornige Arkose 

STUTZER hat dann (54; 114) erneut versucht, die strati- 
graphische Stellung der von ihm beobachteten Glazialkonglo- 
merate von Moachia festzulegen. Er kommt dabei zu nach- 
stehender Parallelisierung: 

Jiingstes 
» Lubilashe“-Schichten (jimgere Ablagerungen und Konglomerate) 

Diskordanz : 
y Kundelungu‘-Schichten | (vorwiegend rote Tonschiefer und rote Sand- 
,» Lufira*-Schichten | steine) 
» Kambowe‘“-Schichten (verschiedene Gesteinstypen, charakteristisch 

sind die oolithischen Kieselschiefer) 
» Wemashi“-Schichten (Glazialkonglomerate, Tonschiefer, Grau- 

wacken) 
Diskordanz 

» Kafubu‘-Schichten (vorwiegend Quarzite) 
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Danach waren die Moachia-Konglomerate nichts anderes 
als Wemashi-Konglomerate, letztere ebenfalls glazial, aber 
beide nicht, wie urspriinglich angenommen, den siidafrika- 
nischen Dwyka-Konglomeraten stratigraphisch entsprechend, 
sondern wesentlich 4lter. Es ware alsdann damit fraglich 
geworden, ob in Katanga Aquivalente der siidafrikanischen 

Dwyka-Konglomerate iiberhaupt vorhanden seien. STUTZER 
greift bei dieser Parallelisierug nur einige ,Systeme“ der 
friheren Autoren heraus, waihrend andere, wie 8. von Musofi, 
unbericksichtigt blieben. 

Auf mehrfachen, sehr ausgedehnten Reisen, die ich als 
Leiter der Unternehmungen in Katanga, der Société Industrielle 
et Miniere du Katanga, wahrend zweier Jahre ausfihrte (sie 

erstreckten sich nicht ndrdlich, wesentlich tiber den 9. Grad 

sidl. Br. hinaus), hatte ich zu Beobachtungen und Studien 
Gelegenheit, deren Ergebnis zusammenfassend in folgendem 
dargelegt werden mége, wobei Stellung zu den oben angefiihrten 
Anschauungen friherer Autoren zu nehmen sein wird. Ks 
verbietet sich natiirlich, im Rahmen dieser Mitteilung auf 
Kinzelbeobachtungen genauer einzugehen. Schon friiher wurde 
auf das Fehlen von Fossilfunden in den weiten Gebieten des 

Siidens Katangas hingewiesen, die geeignet gewesen waren, 
die zahlreichen Schichten einer groBen Altersfolge von Sedi- 
mentargesteinen endgiltig zu horizontisieren. Seitdem sind jene 
Gebiete von einer gro8en Zahl von Geologen bereist worden, 
ohne da8 solche entscheidende Funde bekannt geworden waren. 
Der gesamte in Frage stehende Schichtenkomplex mu8 demnach 
wohl endgiltig als auBerst fossilarm bezeichnet werden. Nicht 
unerwahnt mag indessen bleiben, da’ DELHAYE im unteren 
Lufiratale kirzlich in einem Kalkmassive Stromatoporen ge- 
funden zu haben glaubt. Ob ihr Erhaltungszustand eine Alters- 
bestimmung zulassen wird, ist noch unbekannt. Oben wurde 
bereits erwahnt, da8 in den Lualaba-Schichten (STupDTs), iber 
deren relative Altersstellung in der gesamten Schichtenfolge 
Katangas, zwischen Kundelungu- und Iwmbilache-Schichten, 

Zweifel nach CORNET (29; B. 99) nicht mehr bestehen kénnen, 
Fischreste und neuerdings (43; B. 231) an zahlreichen Stellen 
Muschelabdriicke und Pflanzenreste gefunden wurden. Sie 
scheinen die Auffassung dieser Schichten als Aquivalente des 
Perm zu bestatigen. Die gesamte im Siidkatanga-Becken ver- 
breitete Schichtenfolge konnte indessen bisher durch keinerlei 
Fossilfunde horizontisiert werden. Unter diesen Umstanden 
wurde der lithologischen Beschaffenheit der einzelnen Glieder 
dieser Schichtenserie ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet, | 
wobei sich folgendes ergab: 
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1. In den nach bisheriger Auffassung verschiedensten 
Altershorizonten (Systemen) ist eine itiberraschend héaufige 
Wiederkehr ahnlicher Gesteine zu beobachten. 

2. Innerhalb von zweifellos gleichen Horizonten ist oft 
auf relativ geringe LErstreckung sehr verschiedene Facies- 
ausbildung bemerkbar. Diese Beobachtung 148t sich in den 
Horizonten der bisher als verschiedene Altersstufen aufgefa8ten 
» oysteme’ mehrfach machen. 

3. Es sind gewisse Schichten vorhanden, die durch ihre 
eigenartige Beschaffenheit sich als Leithorizonte eignen. 

Schon aus den Arbeiten CORNETs ist ersichtlich, da8 in 
den verschiedenen Systemen sich z. B. tonige, rote oder violette | 
Schichten (die Farbe wechselt oft auf geringe Entfernung!) 
mehrfach in den bisher als altersverschieden aufgefa8ten Hori- 
zonten finden. Sie wechsellagern haufig mit ahnlichen kalkigen 
Horizonten. Bisweilen treten Konglomerate (poudingues) in 
mehrfacher Abwechslung mit den ersteren oder mit sandigen 
Schichten auf. Oder es wechseln schlieSlich in wiederholter 
Folge Arkosen mit Sandsteinen oder Tonschiefern, Mergelschiefern 
Konglomeraten und Kalken. Meine Beobachtungen bestatigten 
diese Auffassung, und alle Bemithungen, eine bestimmte Auf- 
einanderfolge petrographisch verschieden ausgebildeter Schichten 
als Horizontisierungsmittel benutzen zu wollen, scheiterten an 
dem schnellen Wechsel der Machtigkeit und der Beschaffenheit 
ein und derselben Schicht solcher Folgen. GRrossE (58) hat 
noch kirzlich neuerdings auf diese Tatsache des Facieswechsels 
fir die Kundelungu-Schichten hingewiesen, ich selbst konnte 
sie aber auch in mehreren der bisher unterschiedenen Systeme 
auBer in den Kundelungu-Schichten beobachten. Bei der haufig 
fast horizontalen oder sehr flach geneigten Lagerung der letzteren 
sind sie darin naturgema8 auffallender. Unter diesen Um- 
stinden fiel mir eine mit grofer Regelmifigkeit auftretende, 
in Aussehen und Machtigkeit ziemlich unverdndert bleibende 
und an weit voneinander entfernten Punkten sich wieder- 
findende Gesteinsschicht besonders auf, die mir ihres eigen- 
artigen und eigentiimlichen Aussehens wegen ganz besonders ge-. 
eignet erscheint, einen Leithorizont zu bilden. Sie sei hier 
nur kurz ihrem auffallenden makroskopischen Aussehens nach 
beschrieben, wahrend eine genauere petrographische Be- 
schreibung spater erfolgen soll. In einer meist tiefschwarz 
gefarbten, nur bisweilen grauen, heller blaulichen oder braunlichen, 

harten, amorphen Kieselsubstanz finden sich zahllose runde, 

meist reinweife, radialstrahlige, ebenfalls vollstandig kieselige 
Gebilde (vielleicht nur sekundar verkieselt!), deren Durch- 



messer schwankt und bisweilen zu “/, cm anwachst. So ent- 
steht ein mit lauter runden (selten oval oder unregelmaBig 
geformt!) weiBen Flecken und Tupfen auf den Bruchflachen 
besates schwarzes Gestein. Bei der Verwitterung geben die 
in kugeliger Oberflache offenbar besser der Verwitterung wider- 
stehenden weiSen Oolithe dem Gestein ganz das Aussehen von 
angewitterten Korallenkalken. Ich vermute, daf diese sehr 
horizontbestandig erscheinenden Kieseloolithe den von CORNET 
in seinem Moachia-System erwahnten ,roche silicieuse parti- 
culiére & aspect oolithique“ entsprechen, die er ,,phtanite 
oolitique* nennt (18; 13). Sie wirden also eine Stufe seines 
Systems von Moachia darstellen. Da ich Proben davon an 
Herrn CORNET gesandt habe, wird sich vielleicht eine Iden- 
tifizierung endgiiltig festlegen lassen. Da voraussichtlich ein 
so eigenartiges Gestein sich nicht in verschiedenen Horizonten 
in situ wiederfinden wird, so wirde es wohl als Leit- 

schicht za verwenden sein, besonders wenn sich seine be- 
obachtete NHorizontbestindigkeit ganz allgemein feststellen 
leBe. 

Es wird spater noch darauf zuriickzukommen sein, inwie- 
fern das Vorhandensein von Gerdllen dieses Gesteins zur Alters- 
bestimmung verwendbar sein kann. 

Die Fossilleere und die Wiederholung petrographisch ganz 
abnlicher Schichten, die beide auf gleichgeartete Klima- und 
Absatzbedingungen wihrend der Bildung der genannten 
Katanga-Schichtenfolge schlieBen lassen, die Haufigkeit der 
Faciesbildung innerhalb ein- und derselben Schicht erschweren 
die heutige Altersfeststellung. Dazu kommen dann noch die 
tektonischen Vorgange, welche jene Gebiete betroffen haben 
und die Sachlage komplizieren. CORNET hat bereits das 
Vorhandensein zweier, fast senkrecht zueinander gerichteter 
Faltungsysteme beobachtet. Ich selbst beobachtete mehrfach 
lokal eine véllige metamorphe Umwandlung der Gesteine 
durch die Intensitéat der Faltung. Uberkippte Falten sind 
vielfach zu beobachten, und da wo, solche Gebiete erheb- 
lich erodiert sind, ergibt sich haufig eine unentwirrbare 
Wiederholung gleicher Schichtenfolgen. Torsionserscheinungen 
konnten vielfach, besonders in der Gegend von Kambove 
beobachtet werden. Ebenso sind Briiche und Verwerfungen 
zahlreich vorhanden, wenn auch in jenen Klimaten sich ein 

_ direkter Nachweis in Aufschliissen selten fihren 148t, wo 

meist die eluviale Verwitterungsrinde und Gehangeschutt 
gerade solche Bruchgebiete bis zu ganz erbeblichen Tiefen 
eindeckt. Eine groBe Zahl der heutigen FluStaler sind in 
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ibrer ersten Anlage rein tektonische gewesen und erst in der 
Folgezeit durch die Erosion ausgestaltet worden. 

Dies méchte ich beispielsweise vom Lufira-Tale unterhalb 
der Falle von Djuo oder Kiubo, vom oberen Pande-Tale bei 
Kapiri und vielen kleineren Talern, vornehmlich in den stark 
gefalteten Gebieten des Kambove-Plateaus, annehmen. Ks ist 
danach ganz erklarlich, da8 bei der geologischen Oberflachen- 
aufnahme, wie sie schlieSlich den Arbeiten CORNETs zugrunde 
lag, und auch STUDT in den sehr verschiedenwertigen Fund- 
berichten der Prospektoren vorlag, in jenen orographisch 
auBerordentlich komplizierten Gegenden vielleicht ganz ahn- 
liche Schichtenfolgen schon in relativ geringen Entfernungen 
so verschieden erschienen, da8 es sehr logisch und zweck- 
mafig erschien, zunachst jede 4uBerlich verschieden erscheinende 
Schichtenfolge als ein besonderes System aufzufassen. Dies 
muBte noch besonders ratsam sein bei der _ praktischen 
Unméglichkeit, in jedem Falle die verworrenen tektonischen 
Verhaltnisse an Ort und Stelle zu enthillen. Der schon 
mehrfach erwa&hnte Umstand des schnellen Facieswechsels 
innerhalb desselben Horizontes, die durch Dislokationen ver- 

anderten Lagerungsunterschiede und die haufigen lokalen 
Metamorphosierungserscheinungen ersch werten naturgemaf eben- 
falls die Parallelisierung. Es scheint mir nun, daf tat- 

sachlich viele der bisher von CORNET und STUDT 
als verschiedenen Horizonten angeho6rig aufgefaBten 
»oysteme in der Tat nur durch Faciesbildung, 
Dislokation und Metamorphose verschieden erschei- 
nende Teile ein und derselben Schichtenserie sind. 
In gewisser Weise haben auch diese Autoren selbst schon 
dieser Auffassung Rechnung getragen, indem sie eine Trennung 
in die voneinander faciell verschiedenen Bassins von Urua und 
Katanga einerseits und von Lufila- und Lualabafacies in 
letzterem andererseits annahmen, aber nach meinen Beobach- 

tungen wird man darin weitergehen miissen und verschiedene 
der bisher getrennten ,,Systeme“ als Aquivalente auffassen 
kénnen. Ks fragt sich nun, inwiefern die Beobachtung von 
Diskordanzen dieser Auffassung widersprechen kénnte. CORNET 
hat nur eine einzige Diskordanz in situ beobachtet und in 
mehreren Profilen wiedergegeben, namlich zwischen Lubilache- 
und Kundelungu-Schichten einerseits und verschiedenen seiner 
Alteren ,Systeme“ andererseits. StTupT hingegen vermerkt 
nicht weniger als finf Diskordanzen in seiner Schichtenserie. 
Es wiirde sich nun fragen, ob diese Diskordanzen in der Tat 
auch durch Profile in situ belegt werden kénnen. Gerade 
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in einem tektonisch so verworrenen Gebiete, wie es 
in jenen Teilen Katangas vorliegt, kann eine Dis- 
kordanz nur dann als sicher vorliegend angesehen 
werden, wenn sie innerhalb desselben Aufschlusses 
in situ zu beobachten ist. Selbst raumlich sehr nahe 
beieinander festgestellte bedeutende Abweichungen in der 
Gesteinsrichtung k6énnen keinesfalls als Beweise einer Dis- 
kordanz angesehen werden. Ich konnte solche Abweichungen 
sehr nahe beieinander und in durchaus identen Schichten 
feststellen, aber nur ein einziges Mal fand ich eine Diskor- 
danz in situ der fast horizontalen Kundelungu-Schichten tiber 
steil aufgerichteten schwarzen Schiefern (wahrscheinlich 
Aquivalenten der Moachiaschichten) im Lufira-Tale unterhalb 
der Schnellen von Kiubo. Ich vermute also, da8 es sich 

bei den Beobachtungen der verschiedenen Gesteinslagerungen 
um Ortliche Dislokationen gleicher Horizonte gehandelt haben 
mag, und da8B der gesamte Rand des Kongo-Beckens 
vollstandig in kleinere und gréf8ere Schollen auf- 
gebrochen ist, die urspringlich alle derselben 
Schichtenfolge angehért haben m6gen. 

CORNET unterscheidet in der im Katanga-Becken beob- 
achteten Schichtenserie zwischen ,,Terrains anciens méta- 
morphiques’ und ,Terrains anciennes non métamorphiques® 
(18; 6). Von ersteren trennte er (12; 1871) einige als 
,Primitifs“ ab und bezeichnete die iibrigen sowie alle 
nichtmetamorphen Schichten bis zu den zumeist weniger 
dislozierten Kundelungu-Schichten als ,Primaires". Er ver- 
wendet dabei die heutige Erscheinungsform der Sedimente zur 
Altersbestimmung. Aus zwei Griinden médchte ich mich 
diesem Vorgehen vorlaufig nicht anschlieBen. Metamorphe 
Gesteine, krystalline Schiefer, Gneise, Glimmerschiefer, 
Amphibolite, Chloritschiefer, insonderheit Fleckschiefer, Frucht- 
schiefer, Phyllite kénnen, wie bekannt, nicht nur aus Gesteinen 
sehr verschiedener urspringlicher Entstehung, sondern auch 
sehr verschiedenen Alters hervorgehen. Es ist sehr wohl 
denkbar, daS das gleiche Gestein unter veranderten physi- 
kalischen Verhaltnissen sehr verschiedene Endprodukte ergibt. 
Die Bedingungen hierfir sind aber gerade in tektonisch so 
arg zerriitteten Gebieten wie am Rande des Kongo-Beckens in 
erster Linie gegeben. Dazu kommt dann noch die schon 
mehrfach erwahnte facielle Verschiedenheit der Ursprungs- 
gesteine. Zweitens aber 148t sich unschwer nachweisen, daB 
innerhalb der Schichten solcher Systeme, die CORNET zu den 
nichtmetamorphosierten rechnet, lokal ganz erhebliche Ge- 
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steinsmetamorphose zu beobachten ist. Die Gesteine des 
Systems von Moachia, z. B., weisen nach CORNET nur 
noch schwache Anzeichen von Metamorphose auf. In 
einzelnen Aufschliissen jedoch konnte ich gerade in diesen 
Schichten’ auBerordentlich deutliche metamorphe Umwandlung 
feststellen. Dies steht auch im Hinklang mit den Beobach- 
tungen STUDTs in seinen Kambowe-Schichten (Aquivalente 
der Moachia- usw. Schichten CoRNETs). Es entspricht aber 
auch dem, was CORNET selbst tiber die Tektonik jener von 
Kambowe-Schichten bedeckten Gebiete der Hauptkupfererzzone 
Katangas schreibt, und was ich selbst durch Beobachtung 
intensivster Faltung und tektonischer Zerriittung in jenen Ge- 
bieten nur bestatigen kann. Es kann danach behauptet 
werden, da8 ein und dieselben Altersstufen von 

Schichten im tektonisch stark gestérten Gebiet, 
wie es dort vorliegt, 6rtlich stark metamorphosiert, 
andernorts wenig oder gar nicht metamorphosiert sein 
konnen. Daraus ware alsdann fir unseren Spezialfall zu 
schlieBen, daB eine ganze Reihe der bisher als einzelne 
»ysysteme’ und Altersstufen unterschiedene Schichten- 
serien in der Tat nichts anderes sind als einer- 
seits Faciesbildungen derselben Altersstufe, daB sie 
andererseits lokale metamorphe Umwandlungen 
sonst ganz anders erscheinender Schichtenfolgen 
darstellen. 

Eine Parallelisierung einzelner bisher unterschiedener 
Systeme an Hand meiner Beobachtungen im Gelande und an 
Profilen wirde hier zu weit fihren. Es mag nur hervor- 
gehoben werden, da8 niemals beim Ubergang von einem zum 
anderen ,System” eine Diskordanz in situ nachgewiesen 
werden kannte, daBS aber stets bei einem ganz auffalligen 
Wechsel des Schichtenverlaufes (durchaus nicht immer gleich- 
zeitig der lithologischen Schichtenbeschaffenheit!) sehr deut- 
liche Anzeichen vom Vorhandensein tektonischer Linien, © 

erheblicher Faltung usw. zu beobachten waren. 
Im einzelnen wird darauf vielleicht noch spater zuriickzu- 

kommen sein. Hier mag nur einer der deutlichsten Falle 
meiner Beobachtungen erwahnt werden. Die ,Systeme* von 
Nzilo, Busanga, Lufupa halte ich fir teilweise ganz gleich- 
altrig und alle drei als lediglich tektonisch stark beeinfluBte 
Teile des Liegenden des Kundelungu-Systems und zum Teil 
sogar dieses Systems selbst. Ich vermute, daB die Disloka- 

tionen, die gerade in jenen Gebieten sich am starksten aus- 
lésten (Scharungspunkt der beiden zueinander senkrecht ge- 
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richteten Faltungssysteme CORNETs!), wesentlich jiinger sind, 
als man bisher annahm, und da8 die groSen Briiche, von 
denen der Graben von Upemba vielleicht nur. der heute noch 
aufalligs te ist, und neben dem viele andere kleinere Bruch- 
linfien bestehen, erst am Ende der Faltungsperieden gewisser- 
maB8en als letzte Auslisung der héchsten Spannung entstanden. 
Von diesen Faltungen wurden aber weite Gebiete des heute 
von Kundelungu- (und Lubilache-) Schichten bedeckten Ge- 
bietes gar nicht mit betroffen. Dort aber, wo diese Faltung 
eintrat, sind eben, wie GROSSE sehr richtig beobachtete, die 

liegenden Schichten der bisher als Kundelungu-System bezeich- 
neten Schichtenfolge in gleicher Weise mitgefaltet worden. 
Sie sind auch naturgema8 dort am intensivsten gefaltet worden, 
wo sie beim Eintritt der Faltung bereits durch Abrasion frei- 
gelegen haben mégen (Siidgebiet), und an den Stellen starkster 

- Beanspruchung durch Pressung, d. h. in der Nahe der Bruch- 
linien, sind sie auch am starksten metamorphosiert worden. 

Nach diesen Beobachtungen kann ich mich denn auch 
nicht den mir persénlich von STuDT geduSerten Ansichten 
anschlieBen, als waren die von ihm als Lualaba-Schichten 
bezeichneten (Aquivalente der Wankie- und Lloano-Schichten 
Rhodesiens, in denen er in Katanga ebenfalls das Vorkommen 
von Kohlen vermutet) in den gro8en Graben- und Bruch- 
gebieten tiberhaupt erst zum Absatz gelangt, sondern fasse sie 
als mitversunkene und deshalb erhalten gebliebene Reste einer 
friher bedeutend ausgedehnteren Bedeckung dieser Schichten 
auf. Dem entspricht auch die kiirzliche Feststellung des gleich- 
mafSigen Vorkommens dieser Schichten in ausgedehnten Gebieten 
des nordlichen, tektonisch weniger beeinflu8ten oberen Kongo- 
Beckens. 

Wenn man versucht, lediglich die Tatsachen in Betracht 
zu ziehen, die sich aus unmittelbaren Beobachtungen ergeben 

— und man wird zugeben miissen, da8 alle Versuche, unter 
so unginstigen Bedingungen eine Altersfeststellung der Schichten 
erzwingen zu wollen, eben nur Hypothesen bleiben kénnen, 
die durch jede neue Beobachtung von Grund auf umgestiirzt 
werden kénnten — so kann man zurzeit wohl kaum mehr 
sagen, als daS8 in Katanga eine Folge fossilleerer Schichten | 
vorhanden ist, die méglicherweise aus der archiaischen Periode 
bis in die Trias reicht (von den neogenen und quartaren Bil- 
dungen abgesehen!) und deren oberstes Endglied die Lubilache- 
Schichten CORNETs, deren Alltestes wohl krystalline Schiefer 
und Gneise (echte Gneise sind auBerordentlich selten!) dar- 
stellen. Durch tektonische Vorgange, die vermutlich in mehreren 
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verschiedenen Perioden, am heftigsten aber lokal sich nach 
oder wahrend des Absatzes der Kundelungu-Schichten auslésten, 
ist die einheitliche Schichtenbedeckung in einzelnen Teilen arg 
zerruttet, in Schollen aufgebrochen worden. Gelegentlich sind auch 

dabei weite Gebiete (heutige horizontale Kundelungu-System- 
bedeckung, weites Horizontalbecken des Luapula-Quellgebietes!) 
unbertihrt geblieben, wahrend in anderen intensive Faltung, 
Metamorphosierung der Gesteinsschichten mit ausgedehnten 
Bruch- und Verwerfungserscheinungen Hand in Hand gingen. 
Innerhalb der langandauernden Periode des gleichmaéfigen un- 
gestérten Schichtenabsatzes hatten dann wohl im Grofen und Gan- 
zen sehr gleichformige Gesamtabsatzbedingungen geherrscht. (Vor- 
herrschen von Quarziten, Sandsteinen, Arkcsen, Konglomeraten, 
Tonschiefern, vereinzelt Kalken!). Gleichzeitig hat sich innerhalb 
dieser weiten Gebiete eine reiche Faciesbildung bemerkbar ge- 
macht. Die meisten der beobachteten Erscheinungen scheinen mir 
am besten durch die Annahme einer lang andauernden Vereisung 
erklart, die ja durch die Auffindung der Glazialkonglomerate 
durch STUTZER und GROSSE erwiesen erscheint. Als in 
Zusammenhang mit den Dislokationen stehend, kann man 
wohl das Emporquellen ausgedehnter Granitmassen in einer 
(vielleicht auch zwei zeitlich verschiedenen), das von Diabasen 
(Porphyren und Melaphyren) in einer spiteren Periode (Haupt- 
bruchperiode) annehmen. Das Empordringen heute nur noch 
sehr untergeordnet zu beobachtender basischer Magmen scheint 
mir sehr lokal und weniger bedeutungsvoll fur die Tektonik 
des Gesamtgebietes geblieben und vor oder gleichzeitig mit einer 
Periode des Aufquellens der granitischen Magmen erfolgt zu sein. 

Da nun innerhalb dieser Schichtenfolge die Lualaba- 
Schichten bisher allein durch Fossilfunde als Perm erkannt 
worden sind, und durch ihre Stellung zwischen Lubilache- 
und Kundelungu-Schichten CORNETs auch ihre Stellung relativ 
festgelegt erscheint, so wird man zweckmiBig die gesamte 
Schichtenfolge Katangas darauf beziehen kénnen. Damit waren 
als oberster Horizont (Trias?) die Lubilache-Schichten CORNETS 
(meist Sandsteine, sandige Schiefer, faciell Kalke, Mergel, 

tonige Sandsteine, Schiefertone usw.) anzusehen. Darauf folgen 
absteigend die Lualaba-Schichten (Perm), die in gewaltiger 
Ausdehnung im obersten Teile des Beckens und besonders im 
Randgebiete ganz fehlen, und zwar infolge der Erosion, oder 
nur in abgesunkenen Schollen erhalten, im inneren Teile des 
Beckens dagegen weit verbreitet sind. Es folgt hierauf 
das Kundelungu-System CORNETs, bestehend aus wechsel- 
lagernden Arkosen, Tonschiefern (faciell Mergel oder Kalke!), Sand- 



steinen. Hs reicht bis zu einem Basalkonglomerat, das GROSSE, 
der ein genaueres Profil der gesamten Schichtenfolge aus dem 
mittleren Kundelungu gab, als Glazialkonglomerat erkannt hat 
(53) und mit dem Dwyka-Konglomerat Siidafrikas identifizierte. 

Diese Konglomerate konnte ich mehrfach ebenfalls auf 
meinen Reisen beobachten. Einen einwandfreien Aufschlu8 
fand ich z. B. am Lufira beim Dorfe Kiombo (etwa 30 km 
unterhalb der Falle von Kiubo). Hier tiberlagerten zwei durch 
grime Arkosen voneinander getrennte Glazialkonglomeratbanke 
mit leichtem Einfallen nach Norden diskordant schwarze, teils 

blattrige, steilstehende Tonschiefer. Letztere kann ieh nur 
ihrem Aussehen nach mit den von STUTZER aus seinem Profil 
von Moachia beschriebenen schwarzen Tonschiefern vergleichen 
(abnlich Posidonienschiefer), da ich sonst nirgends (Moachia 
kenne ich nicht aus eigener Anschauung) ihnliche Gesteine 
beobachtete. Sollte diese Annahme sich vielleicht spater etwa 
durch Auffindung von steilstehenden, den Schiefern konkor- 
danten Konglomeraten in jener Gegend bestiatigen, so ware 
der unzweifelhafte Beweis einer Diskordanz zwischen Kam- 
bowe-Systems StupDTs = Moachia-System CORNETs und dem 
Kundelungu-System CorNeTs dort erbracht. Uber den er- 
wahnten beiden Glazialkonglomeratbanken bei Kiubo folgt 
stromauf bis zu den Fallen von Kiubo des Lufira, in hervor- 

ragend schéner und klarer Weise aufgeschlossen, zum Teil in 
gewaltigen senkrechten Steilufern des Lufira im Hangenden 
das ganze Profil der Kundelungu-Schichten, die nur flach 
gewellt liegen und etwa die von GROSSE aus dem mittleren 
Kundelungu beschriebene Entwicklung zeigen. Es 1la8t sich 
auch hier vielfach sehr deutlich die verschiedene facielle Aus- 
bildung beobachten, und besonders fallt eine wiederholte Kin- 
schiebung massiger Kalkstécke auf. Diese facielle Verschieden- 
heit zeigt sich auch an dem wiederholten Auskeilen der 
Konglomeratbinke, die sich stellenweise zu einer einzigen 
zusammenschlieBen und in der Machtigkeit, wie das auch 
GROSSE beobachtete, stark variieren. Danach ware es an sich 
erklarlich, daB GROSSE in seinem Aufschlusse nur eine Konglo- 
meratbank von bedeutender Machtigkeit, ich dagegen zwei 

durch griine Arkose getrennte beobachtete. ; 
Es liegt aber auch die Méglichkeit vor, da8 GROSSE in 

seinem Aufschlusse nur die obere Konglomeratbank beobachtete, 
die nach der Tiefe auch auffallenderweise in eine grine 
Arkose tberging, und da8 sein Aufschlu8, falls er nach unten 
sich fortgesetzt hatte, ebenfalls eine zweite Konglomeratbank 
sowie die Diskordanz dieser mit den tieferen Schichten enthillt 
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hatte. Jedenfalls geht aus den Beobachtungen GROSSEs und den 
meinen hervor, da8 im Kundelungu-Schichtenkomplex eine fort- 
gesetzte Schichtenfolge bis zu einem Glazial-Basal-Konglomerat 
herabreicht. Das stimmt auch mit den Beobachtungen CORNETS 
uberein, wonachdiese Schichten mit Konglomeraten beginnen. 

Wichtig war nun gerade hier die auch andererseits ge- 
machte Beobachtung, da8 in den Konglomeraten sich zahl- 
reich neben vereinzelten Kalkgerdllen, bunte Quarzite, Granite, 
Quarze als die Hauptmasse der Gerdlle fanden, daneben aber 
bildeten sich auch jene durch ihr Aussehen unverkennbaren 
schwarz-weiBen Kieseloolithe, die den Moachiaschichten ent- 
stammen und von denen oben ausfihrlicher gesprochen wurde. 
Mit ihnen wurden gerade dort (rechtes Lufira-Ufer) zu enormen 
Bergen angehaufte Jaspis-Achat-Chalcedon- und eigenartig griin 
gefarbte amorphe Kieselgesteinsgerélle neben Phorphyrroll- 
stiicken gefunden. Als primaire Lagerstatte ftir erstere mu8 zweifel- 
los die oberhalb der schwarz-weifSen Kieseloolithbank in den 
Moachiaschichten vorhandene Reihe von Kieselgesteinsbanken 
gelten, wahrend fir letztere die Herkunft noch als ee un- 
bekannt angesehen werden muB. 

Damit scheint mir bewiesen, daf jene Konglomeratbank bei 
Kiombo jiinger ist als die bewuBte schwarz-weiBe Kieseloolith- 
bank und welche, wie vermutet wird, einen Teil der Kambowe- 
Moachia-Schichten bildet, sie miSten demnach das Hangende 
der Kambowe-Schichten sein. 

Es hat nun STuTzER (52) auch bei Moachia und ganz 
sicher in den Moachia-Schichten CORNETs eingeschaltet eine 
Glazialschotterbank festgestellt; er hat aber darin, wie er 
ausdricklich hervorhebt, keine Gerdlle der Gesteine der dicht 
dabei anstehenden Kambowe-Serie (auch nicht die charakte- 
ristischen Kieseloolithe!) gefunden. Es mu8 also hier ein 
anderes 4lteres Glazialkonglomerat als das Kundelungu- 
Basalkonglomerat in dem Moachia-Glazialkonglomerat vorliegen. 
Die von STUTZER als aus Lubilache-Konglomeraten stammend 
angesehenen, wirklich bei Moachia lose vorhandenen Gerdlle 
eines jingeren Konglomerates werden vermutlich aus der dort 
schon zerstérten Kundelungu-Glazialschotterbank stammen oder 
aus ganz rezenten Gerdlleanhaufungen, wie sie sich mehrfach 
beobachten lassen! Lubilache-Schichten sind meines Wissens 
auf sehr gro8e Entfernungen von Moachia bisher noch nicht 
beebachtet worden, auch bestehen sie vorwiegend aus weichen 
Tonen und Sandsteinen, und nur gelegentlich wird von Dupont 
auch das Vorkommen von ,,poudingues" aus dem Becken des 
unteren Kongo erwahnt. 
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CORNET hat nun zwar schon erkannt, daB an der Basis 

des Kundelungu-Systems eine Konglomeratbank vorhanden sei. 
Alle von ihm wiedergegebenen Profile enthalten jedoch diese 
Schotterbank nicht (13; 27—28). Ich vermute nun, da 
die von ihm in den ,Systemen“* von Moanga-Kazembe, von 

Katete und du Pays des Bassanga beschriebenen Konglomerat- 
banke ident mit dem Kundelungu-Basalkonglomerate sind. 
Tatsichlich konnte ich namlich mebrfach in diesen steil ein- 
fallenden Konglomeraten die Gegenwart von Kambove-Gesteinen 
als Gerdllen, besonders der Kieseloolithe, darin feststellen. 

Da CORNET selbst schon vermutete, da die Schichten 
des Bassangalandes, der Muiombo-Berge, von Kilassa und 
Kafunda-Mikopo nur faciell verschiedene Ausbildungen des 
gleichen Systems sein kénnten, so médgen diese ,Systeme™ 
alle wohl nichts anderes als die untere Abteilung des 
Kundelungu-Systems mit seiner Glazial- Basalschotterbank 
und Aquivalent den Lufira-Schichten StTuD?Ts sein. Somit 
waren sie auch jiinger als Moachia-Kambove-Schichten, von 
denen sie ja auch, wie CORNET beobachtete und meine Be- 
obachtungen bestatigten, Gerdlle fihren. 

Es gibt nun aber noch eine ganze Reihe von Konglome- 
raten, namentlich im Stiden des Katanga-Beckens (fast alle bis- 
her dort unterschiedenen Systeme enthalten solche!), in denen 
ich aber nie, trotz vielfacher Nachforschungen, Gerélle von 
Kambove-Gesteinen (und insbesondere nicht die bewuften 
schwarz-wei8en Kieseloolithe) finden konnte. Auch fir diese 
Konglomerate scheint mir die glaziale Natur aber ohne Zweifel 
zu sein. Durch STuTzeERs Beobachtung in den Moachia- 
Konglomeraten bin ich nun in der Vermutung bestarkt worden, 
daB diese Konglomerate wohl alle, oder mindestens teilweise, 
Aquivalente der Moachia-Konglomerate sein mégen. Allerdings 
mu8 bei der Zufalligkeit, der immerhin das Auffinden der 
Kieseloolithgerélle in relativ so verschwindend wenigen Autf- 
schliissen ausgesetzt sein wird, mit der Moglichkeit ihrer 
spateren Auffindung sowohl gerechnet werden, wie mit der Még- 
lichkeit, daS auBer den Konglomeratbinken des Kundelungu 
und von Moachia noch andere 4ltere ebenfalls vorhanden 
sein kénnten. Vorlaufig aber kénnen wir diese beiden, nach 
der Horizontstellung verschiedenen Konglomeratbanke mit aller 
Sicherheit voneinander unterscheiden. 

Da8 infolge von metamorphen Vorgangen solche Konglo- 
merate ein ganz verindertes Aussehen zeigen, konnte ich mit 
aller Deutlichkeit am unteren Lufupa beobachten, wo Aqui- 
galente der im Kanzenze-Flusse beobachteten Glazialschotter 
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ein vollstandig verhartetes, teils gefrittetes und zerquetschtes —.— 
Puddinggestein bildeten. Ganz ahnliche Beobachtungen er- 
gaben sich am rechten Lualaba-Ufer in den Talern von 
Kapanda und Vumay. lBezeichnenderweise fanden sich auch 
hier diese stark metamorphosierten Glazialschotter stets in 
der N&he der tektonischen Linien. 

Die Auffassung STUTZERs, daB die Kambowe-Schichtendas 
Hangende der siidlich Elisabethvilles verbreiteten Konglomerate 
(Wemashi-Schichten StuptTs) bilden (ob die Uberlagerung 
konkordant oder diskordant erfolgt, ist nirgends ausgesprochen!), 
kann ich nach obigen Ausfiihrungen nur teilen. Leider ist 
aus den Auseinandersetzungen STUTZERs nicht ersichtlich, 
welche Griinde ihn zur Parallelisierung von Moachia-Schichten 
mit den Wemashi-Schichten SrupTs fihrten. Beide liegen 
namlich, wie ein Blick auf die STupTsche Karte zeigt, fast 
dreiviertel Breitengrade voneinander. Wenn nun auch durch 
die Tatsache, da8 in beiden Gerélle von Kieseloolithen fehlen, 
die Wahrscheinlichkeit gréfer geworden, da8 beide gleiche 
Horizonte darstellen, so ist doch andererseits die Méglichkeit 
nicht von der Hand zu weisen, da8 auch noch 4ltere Glazial- 
konglomerate als die von Moachia vorhanden sein kénnten. 

In der Tabelle (S. 326/327) mag nun versucht werden, die 
in obigen Ausfiihrungen fiir die Horizontisierung der Schichten 
gewonnenen Anschauungen schematisch zugleich im Vergleich 
mit den bisherigen Anschauungen wiederzugeben. Von einer 
Altersfeststellung soll dabei vorlaufig als zu unsicher abgesehen 
werden. Auffallend ist die mit den Verhaltnissen Rhodesiens 
sich ergebende Ubereinstimmung, wo man ebenfalls durch 
eine Diskordanz geschiedene Obere und Untere Konglomerate 
beobachtet hat. 

Selbstverstaéndlich soll nicht behauptet werden, da8 mit 
dieser Auffassung alle Zweitel an der Schichtenfolge Katangas 
gelést seien, es werden vielmehr damit wohl eine ganze 
Zahl neuer Fragen aufgeworfen. Es ware also .sehr zu be- 
griBen, wenn namentlich die Geologen, welche aus eigener 
Anschauung die Verhdltnisse Katangas kennen, recht zahlreich 
sich veranlaBt saihen, ihre Ansichten auf Grund ihrer Beobach- 
tungen ebenfalls zum Ausdruck zu bringen. 



20. Vorlaufige Mitteilung tiber geologische 

Beobachtungen in Ost-Celebes. 

Von Herrn W. Horz. 

(Mit einer Textfigur.) 

Buitenzorg (Java), den 25. Januar 1913. 

Im Spatjahr 1912 untersuchte ich im Auftrag der , Neder. 
Maatschappy tot het verrichten van Mynbouwkundige Werken“ 
das stidliche Kistengebiet am Ostarm der Insel Celebes. Da- 
bei hatte ich Gelegenheit, einerseits das von J. WANNER!) 
eingehend beschriebene Gebiet im dOstlichen Teil des Insel- 
armes kennen zu lernen, andererseits aber auch westwéarts 

anschlieBend meine Beobachtungen bis an die Tomori-Bai 
auszudehnen. 

Ich hoffe, spater in Europa mein Material auch petro- 
graphisch bearbeiten und dariber eingehender berichten zu 
k6nnen, und moéchte mich jetzt darauf beschranken, kurz einige 
Daten mitzuteilen?). 

Im Ostlichen Kiistenteil, wo meine Beobachtungen mit 
den Angaben J. WANNERs fast voéllig tbereinstimmen, konnten 
beim Dorfe Lontio belemnitenfithrende Lagen nachgewiesen 
werden. Aus graublauen, schichtungslosen Tonen wurden 
zahlreiche Belemniten mit tiefer Bauchfurche ausgebeutet. 

Im Westen hat J. WANNER im Toeli-Flu8 Kalke und 
Hornsteine (,, Toeli-Kalk“) angetroffen, die von ihm in Analogie 
mit ahnlichen Gesteinen auf der Insel Buru fiir jurassisch ge- 
halten und zur ,,Buru-Formation® MARTINs gerechnet werden. 
Leitfossilien hat er aber in diesem Schichtkomplex auf Celebes 
nicht gefunden. Die Belemnitentone von Lontio gehoren nun 
weder petrographisch noch ihrer geographischen Lage nach zu 
dieser Gesteinsserie WANNERs. Das neve Vorkommen liegt in 
einem Gebiet, das sonst ganz aus tertidren Schichten aufgebaut 
wird, und stellt tektonisch wahrscheinlich den tieferen Kern 

einer Antiklinale dar, die schon WANNER innerhalb der 
neogenen Celebes-Molasse weiter westlich am Kientom-Flusse 
erwahnt. Die Fundstelle von Belemniten beim Dorfe Lontio 

1) J. Wanner: Beitrige zur Geologie des Ostarms der Insel Cele- 
bes. N. Jahrb. Min., Beil.-Bd. XXIX, 1910, 8. 739. 

*) Fir die gitige Erlaubnis zur Publikation bin ich Herrn J. Kosrur, 
Direktor obiger Gesellschaft, zu vielem Dank verpflichtet. 
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liefert den ersten paldontologischen Nachweis mesozoischer 
Schichten am Ostarm von Celebes und damit auf der Insel 
iberhaupt. 

Im siidwestlichen, geologisch bisher ginzlich unbekannten 
Teil des Inselarmes gelangt die sog. , Buru-Formation“ zu- 
sammen mit basischen Eruptivgesteinen zu gro8er Verbreitung. 
Charakteristisch fir die ,Buru-Formation“ sind rote Horn- 
steine, fleischfarbige Kalkschiefer und Mergel sowie braunrote 

= 
Kolonedale 

Mantawa 

ov: 

Boni 

Kartenskizze von Ost-Celebes. 

Kalke und weife Massenkalke. Im Flu8gebiet des oberen 
Sg. Bongka wurden nahe der Wasserscheide, die hier bis auf 
12 km an die Sidkiste herantritt, in engstem Verband mit 
roten und durch Hornstein gebanderten Kalken auch helle 
Nummulitenkalke gefunden; die groBten, schén herausgewitter- 
ten Nummuliten erreichen einen Durchmesser von 1 cm. Er- 
wahnung verdient hier noch das Auftreten schmaler Lignit- 
flézchen in Sandsteinen, die der Kalkserie am Sg. Bongka. 
eingelagert sind. An mehreren Stellen der Kiste erwies sich 
der Kalk dieses Kalkhornsteinkomplexes als reich an Lepido- 
cyclinen. 

Wir sehen somit, da8 die Buru-Formation MARTINs — 
entsprechend dem ,,Toeli-Kalk“ WANNERs — auf Ost-Celebes 
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teilweise sicher zum Tertiar') gerechnet werden mu8, doch sei 
hier ohne weiteres zugegeben, da8 innerhalb dieser Sediment- 
serie auch Jura- und Kreideschichten vorkommen kénnen. Es 
dirften aber P. und F. SARASIN?) kaum im Recht sein, wenn 
sie fir ihren ,Rotton“, wozu sie alle rotgefirbten Mergel, 
Kalke und Hornsteine auf Celebes rechnen, blof8 kretazeisches 

Alter annehmen, hat doch auch au8erhalb unseres Spezial- 
gebietes M. KOPERBERG*) in der Landschaft Bwool, Nord- 
Celebes, in Verband mit jiingeren Sandsteinen rétliche, schief- 
rige Globigerinenmergel und roten Kalkstein mit deutlichen 
Nummuliten angetroffen. H. BUECKING*) faBt die rotbraunen 
Mergel von der Insel Zuidwachter an der Westkiste sogar als 
miozain auf. 

Aus Schichten der Buru-Formation ist im wesentlichen 
auch das 2—3000 m hohe Toekala-Gebirge aufgebaut, das sich 
im Stden mit hohen Kalkwanden quer zum Streichen un- 
vermittelt aus der breiten Alluvialebene erhebt, welche die 

SO-Ecke der Halbinsel umsaumt. 
K. C. ABENDANON, der das Toekala-Massiv blo8B aus der 

Ferne gesehen hat, fiigt neuerdings®) auch dieses Gebirge 
in sein Bruchsystem ein und spricht von einem aufgetriebenen 
Horst. Soviel ich an Ort und Stelle beobachten konnte, 
_kommt seine frihere Annahme®), das Toekala-Gebirge sei eine 
hohe Antiklinale, im Prinzip der Wirklichkeit viel naher. 
Allerdings verlauft die Leitlinie des Gebirgsstockes nicht im 
Sinne P. und F. SARAsins’), die das Toekala-Gebirge als ein 
langes, SW—NO streichendes Kettengebirge darstellen. Die 

') J. Wanner (Zur Geologie und Geographie von West-Buru. 
N. Jahrb. Min., Beil.-Bd. XXIV, 1907, S. 133) erwahnt auch auf Buru 
inmitten jurassischer Massenkalke das unvermittelte Auftreten palio- 
gener Sedimente. 

7) P. und F. Sarasin: Entwurf einer geographisch-geologischen 
Beschreibung der Insel Celebes. 1901. 

3) M. Koprrpere: Verslag eener mynbouwk. exploratie van het 
kopererts voorkomen aan de Boekal rivier in het landschap Bwool. 
Jaarboek v. h. Mynwezen 1905, S. 151. — Derselbe: Geolog. en myn- 
bouwk. onderzoekingen in de residentie Menado. Jaarboek v. h. Myn- 
wezen 1902, S. 151. 

4) H. Bueckine: Beitrige zur Geologie von Celebes. Sammlung 
des geologischen Reichsmuseums Leiden 1904. 

5) E.C. ABENDANON: Zur UmriBform der Insel Celebes. Diese 
Monatsber. 1912, S. 266. 

6) EK. C. ABENDANON: Celebes en Halmahera. Tydsch. Kon. Aard. 
Gen. 1910, S. 1149. 

7) P.und F. Sarasin: Entwurf einer geographisch-geologischen 
Beschreibung der Insel Celebes. 1901. — Dieselben: Reisen in Celebes. 
1905, Bd. 1. 
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vier hohen Gipfel folgen sich vielmehr in einer SSO—NNW 
gerichteten Linie. BloB das siddstlich vorgelagerte Bergland 
lést sich in einige gedrungene, kurze Ziige auf, die sich, von 
der Kiiste aus gesehen, kulissenartig hintereinanderschieben mit 
einer Streichrichtung SW— NO. 

Ich kann an dieser Stelle nicht naher auf die Lagerungs- 
verhaltnisse im Gebiet des Toekala-Gebirges eingehen, sondern 
mochte als weiteren Beweis, daB die z. T. tertiare Buru-Forma- 

tion gefaltet ist, noch ein Vorkommen enger Antiklinalen und 
Synklinalen am oberen Bongka-Flusse anfiithren. Die Sediment- 
schichten streichen dort SSO— NNW und weisen somit darauf 
hin, daB der Aufbau der dstlichen Halbinsel nicht tiberall dem 
Schema P. und F. SArasins folgt. Ich fihle mich nicht 
kompetent, um mich weiter in diese neuerdings aufgeworfene 
Streitfrage einzumischen, glaube aber, daB P. und F. Sarasin 
selbst in einem ,,Leitlinienstrudel“'), einem ,,wirbelartigen 
Knoten“, nicht tiberall ruhige und einfache Verhaltnisse voraus- 
setzen werden. Gegen die Kreuzungspunkte ihrer Leitlinien 
hin sind von vornherein gré8ere Stérungen und Komplikationen 
in der Tektonik zu erwarten. 

Stratigraphisch und petrographisch findet der Ostarm im 
Siiden direkten Anschlu8 an Zentral-Celebes. Die Inselgruppe 
der auBeren Tomori-Bai sowie das Kistenland um Kolonedale 
herum wird vorwiegend aus hellen Massenkalken aufgebaut, 
die lokal ebenfalls rote, kieselige Kalkschiefer und dunkle 
Hornsteinpartien fiihren. Daneben gelangen basische Hruptiv- 
gesteine zu weiter Verbreitung. Sie nehmen einen wesentlichen 
Anteil am Aufbau der siidéstlichen Halbinsel und reichen in 
Begleitung von weifen und rotlichen Kalken bis an den Golf 
von Boni”). Schon J. WANNER (a. a. O., S. 774) weist auf die 
petrographische Ahnlichkeit seines ,,Toeli-Kalkes“ mit rot ge- 
farbtem Kalkstein hin, die P. und F. Sarasin Ostlich des 

Mantana-Sees erwahnen. 
Die in und westlich der Tomori-Bai auftretenden basi- 

schen Eruptivgesteine fand ich aber auch im sidwestlichen 
Teil des Ostarmes als Gabbro, Peridotite und vulkanische 
Breccien weit verbreitet. Auch an der Nordkiste im Gebiet 
der Tomini-Bucht wurden sie zwischen Todjo und Bongka von 

4 1) P. Sarasin: Zur Tektonik von Celebes. Diese Monatsber. 1912, 
. 226. 

*) P. und F.Sarasin: Entwurf einer geographisch-geologischen 
Beschreibung der Insel Celebes. 1901. — E. C. ABENDANON: Onder- 
zoek van Zentral-Celebes 1909—1910. Tydsch. Kon. Aard. Gen. 1910 
u. 1911. — Ferner: diese Zeitschr. 1912, S. 266. 



KOPERBERG!) nachgewiesen. Beziiglich des Alters dieser 
Eruptiva in der déstlichen Halbinsel ist folgendes zu berichten: 
Im Gebiet des Toeli- und Senorang-Flusses ‘traf ich in den 
tiefsten Lagen der neogenen Celebesmolasse wenig miachtige 
Peridotitmassen und vulkanische Breccien als konkordante 
EKinlagerungen an. An benachbarter Stelle fand J. WANNER 
(a. a. O., S. 765) zwischen die Mergelbanke der Celebesmolasse 
eingelagert groBe Platten eines basischen Eruptivgesteins, das 
yon Herrn BUECKING als Hornblendediorit bezeichnet wird. 
Nach der Art des geologischen Vorkommens kann daher dieses 
Gestein keinenfalls alter als die miozine Celebesmolasse sein“. 

In der Gegend des Toekala-Gebirges trifft man in sehr 
instruktiven Aufschliissen inmitten basischer Eruptiva schmale 
Einlagerungen von roten Kalkschiefern und Hornstein, wahrend 
andererseits wieder den Schichten der Buru-Formation Peri- 
dotite und vulkanische Breccien als konkordante Bestandteile 
eingelagert sind. Wir erkennen daraus einen auch im Alter 
sehr engen Zusammenhang zwischen den Gabbro-Peridotitmassen 
und der z. T. tertiaren Kalkhornsteinformation. Man ist wohl 
berechtigt, auch fiir einen groBen Teil der basischen Eruptiv- 
gesteine ein tertiires Alter (bis miocin) anzunehmen. Die Dar- 
stellung J. AHLBURGs”), daB sich der Ostarm im wesentlichen 
aus pracarbonischen Schichten aufbaue, trifft keineswegs zu. 

Von den eben genannten Eruptivgesteinen liegen Typen 
vor, die petrographisch Vertretern aus dem ausgedehnten 
Gabbro-Massiv bei Loboe an der Tomini-Bucht recht nahe 
stehen (vgl. WANNER a. a. O., S. 747). Auch fir dieses Erup- 
tivgebiet ist z. T. tertidres Alter erwiesen, treten doch dort 
beim Dorfe Poh gabbroide Gesteine — sei es nun gang- oder 
lagerférmig — auch in nachweislich oligocinen Sedimenten auf’). 

Die petrographische Beschreibung der zusammen mit der 
Kalkhornsteinformation auftretenden Eruptivgesteine méchte ich 
mir fiir eine spatere, ausfihrlichere Arbeit vorbehalten. Vor- 
laufig sei bloB noch erwahnt, da8 die Peridotitgesteine im 
sidwestlichen Teil des Ostarmes durch einen reichen, immer 
wiederkehrenden Gehalt an rotem Granat ausgezeichnet sind. 
Die hellen,- groBen Granitkristalle heben sich einsprenglings- 

1) M. Koperserc: Geol. en mynbouwk. onderzoek in Menado. 
Jaarboek y. h. Mynwezen 1908, S. 172. 

7) J. An~purG Der geologische Aufbau von Nord-Celebes. 
Diese Monatsber. 1910, S. 197. 

3) R. D. M. Verserx: (Molukkenverslag. Jaarboek v. h. Myn- 
wezen 1908) gibt dort auf der Karte unrichtigerweise alte, d. h. 
sréBtenteils prapermische, basische Eruptivgesteine an. 
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artig aus dem dunklen EKruptivgestein ab. Lokal wurden auch 
Granat-Augitfelse mit reichlichem Magnetit angetroffen, die 
auffallend den Kontaktprodukten (Skarn) aus den schwedischen 
oder banater Erzgebieten gleichen. 

21. Diluviale Flu8ablagerungen im Gebiete 

der Rodach. 

Von Herrn L. HENKEL. 

(Mit 1 Textfigur.) 

Pforta, den 7. Mai 1913. 

In den hier zu besprechenden Ablagerungen sind organisehe 
Reste bisher nicht gefunden worden. Wenn sie daher als di- 
luvial bezeichnet werden, so geschieht es auf Grund eines 
Analogieschlusses. Sie stimmen in ihrer Zusammensetzung 
tiberein mit dem Kies der jetzigen Flisse, und in benachbarten 
Gegenden, wo eine sichere Altersentscheidung méglich war, haben 
sich solche Absatze immer als diluvial herausgestellt, wahrend 
erwelslich tertiare ganz abweichend davon ausgebildet sind. 

Die Rodach, die sich oberhalb Lichtenfels in den Main 
ergieBt, sammelt das Wasser einer Anzahl von FliSchen und ~ 
Bachen des Frankenwaldes. Solange diese Gewdsser in dem 
Schiefergebirge flieBen, sind ihre Taler eng, erst in den 
weicheren Schichten des Rotliegenden und der Trias weiten 
sie sich aus. Ganz ebenso ist es offenbar in friheren Still- 
standsperioden der ‘Tiefenerosion gewesen. In den harten 
palaozoischen Schichten hat die Kraft der Seitenerosion nicht 

hingereicht, eine breite Talaue zu schaffen, beim erneuten Hin- 
schneiden des Flusses konnten daher keine Reste einer solchen 
als Terrassen erhalten bleiben. Nur im letzten Stick des Laufs 
im Schiefergebirge ist wenigstens morphologisch Terrassenbildung 
zu erkennen, von den Ablagerungen des alten Talbodens aber 
nichts erhalten geblieben. 

Die Flu8ablagerungen des Rodachgebiets gliedern sich in 
drei Gruppen: 

1. Ablagerungen der oberen Terrasse. 
2. Ablagerungen der unteren Terrasse. 
3. Ablagerungen der jetzigen FluBauen. 



Ablagerungen der oberen Terrasse. 

Ablagerungen der Rodach.. 

1. Am Ruppen, ungefihr 1'/, km éstlich von Kronach 
(bayrisches MeBtischblatt Kronach), ist durch einen Sandstein- 
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Skizze der diluvialen Flu8ablagerungen im Gebiete der Rodach. 

Mafstab 1: 400000. 

bruch der Kies der oberen Rodachterrasse aufgeschlossen. 
Man beachtet dort folgendes Profil: 

1'/,m Gehangeschutt, hauptsichlich aus Wellenkalk 
des nahen Kreuzberges bestehend; 

2 bis 3m sandiger Lehm mit Schmitzen von Kies 
und von Mergel; 

2m Rodachkies; untere Grenze bei 341 m, also 
30 m tiber dem FlufB. 

4m Buntsandstein. 
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Der Kies der Rodach unterscheidet sich von dem der 
HaBlach und Kronach dadurch, da8 er in Menge gro8e Brocken 
von Kieselschiefer fihrt, wahrend letztere FliSchen davon 
nur kleine Gerdlle enthalten, die schon in Konglomeraten des 
Rotliegenden gelegen haben. 

2. Uber der Hammermihle, siidlich von Kronach, hegt, 

durch einen Hohlweg aufgeschlossen, Rodachkies, ungefahr 
2m méachtig, mit der unteren Grenze bei ungefahr 342 m. 
Es ist also auf einer Strecke, wo der jetzige Flu8 um 7m 
fallt, bei dem alten Kies kein Gefalle, ja sogar eine schwache 
Steigung zu beobachten. Es wird sich dies aber wohl so er- 
klaren, da8 der Kies am Ruppen in einer tiefen Auskolkung liegt, 
der bei der Hammermihle auf einer Schwelle des alten Flu8- 
laufs abgelagert ist. 

Ablagerungen der HaBlach. 

1. In dem Hohlweg siidlich von Reitzsch (MeBtischblatt 
Neukenroth), liegt ziemlich gut aufgeschlossen in Starke von 
2m HaBlachkies iiber Sandsteinschiefern des Rotliegenden 
bei 372 m, 40 m iiber der HaBlach. Die Terrasse, zu der 
er gehdrt, ist auch der Gestalt nach wohl erkennbar. 

2. Westlich vom Kronacher Schie8haus (Blatt Kronach) 
ist durch einen Sandsteinbruch Ha8lachkies aufgeschlossen, 
zwischen den Isohypsen von 340 und 350m, also ungefahr 
40m itber dem Flu8. Er ist von Sandstein-Gehangeschutt 
so bedeckt, da8 man ohne den Steinbruch gar nichts von 
ihm wahrnehmen wiirde. Ubrigens wird er wohl nachstens 
durch den Steinbruchbetrieb ganz beseitigt sein. Der Kies 
enthalt neben sehr reichlichem, wenig abgerolltem Buntsand- 
steinmaterial Gerédlle aus den verschiedenen Gesteinen des 

Kulm und des Rotliegenden. Da der Gedanke nahe liegt, 
da8 in der Vorzeit die Steinach durch die Einsenkung von 
Neuhaus und Burggrub nach Sidosten geflossen sein kénnte, 
so habe ich ein besonderes Augenmerk darauf gehabt, ob in 
dem vorliegenden Kies etwa Steinachgerélle vorkémen. Da 
ich von solchen, insbesondere von den unverwistlichen und 
sehr auffallenden Quarziten der Steinach, nichts gefunden habe, 
so glaube ich, sicher schlieBen zu dirfen, da8 eine derartige 

Flu8verbindung nicht bestanden hat. 

Ablagerungen der Steinach. 

Ausgedehnte Ablagerungen einer oberen Terrasse der 
Steinach sind schon von LORETZ beobachtet und auf Blatt 
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Sonneberg der preufischen geologischen Spezialkarte einge- 
tragen worden. Die Erlauterungen zu Blatt Sonneberg geben 
eine klare und richtige Darstellung des Sachverhalts, in der. 
kartographischen Darstellung aber ist der Kies der oberen 
und der unteren Terrasse mit der durch Abspilung der 
oberen Terrasse entstandenen Kiesbedeckung der Gehange 
unter einer Bezeichnung zusammengefaBt. 

Die Ablagerungen der Steinach nach ihrem Austritt aus 
dem Schiefergebirge breiten sich auf einer weiten, schiefen 
Ebene aus, die wir nach der Stadt Sonneberg benennen wollen. 
Die Anlage dieser Ebene beruht auf einer indirekten 
Wirkung der Tektonik. Tektonisch nimmt die Sonneberger 
schiefe Ebene die Stelle einer ganz flachen, kuppelférmigen 
Aufwoélbung ein. Es sind infolgedessen hier die ganz aufer- 
ordentlich mirben Gesteine der untersten Abteilung des 
mittleren Buntsandsteins (sm, der geologischen Spezialkarte) 
der schiitzenden Decke harterer Schichten zuerst beraubt wor- 
den und in dem so blofSgelegten, auB8erst unwiderstandsfahigen 
Boden hat die Abtragung ganz flache Bodenformen geschatffen. 
An einer Stelle, wo durch G6rtliche Ursachen die hdédheren 

Schichten des Buntsandsteins besser verkittet waren'), sind 
sie erhalten geblieben und zu der Erhebung des Muppergs 
herausprapariert worden, die sich sehr auffallend, fast einer 
Basaltkuppe 4hnlich, von der Umgebung abhebt. 

Die weite Ausbreitung der Steinachkiese auf der Sonne- 
berger schiefen Ebene ist sicher durch die zahlreichen wechseln- 
den Arme eines verwilderten Flusses zustande gekommen. Ks 
mu8 jedoch auch die Wassermenge des Flusses bedeutend 
groBer gewesen sein als jetzt, denn die Flufaue war im Zeit- 
alter der oberen wie der unteren Terrasse viel breiter als jetzt. 
Es miissen also die Zeiten des Stillstandes der Tiefenerosion, 

der sich in den Terrassen ausprigt, wenigstens teilweise zu- 
sammengefallen sein mit Zeiten gréBeren Wasserreichtums der 
Fliisse, d. h. wahrscheinlich mit Eiszeiten. Nicht da8 die jahr- 

liche Niederschlagsmenge damals gréSer gewesen wire als jetzt; 
das anzunehmen, liegt kaum ein Anla8 vor; aber der AbfluBfaktor 
war ein anderer. Wir werden uns vorstellen diirfen, daB er 

damals bei uns so viel betrug wie jetzt in etwa in Schwedisch- 
Lappland, d.h. 70 bis 95°, w&hrend in Norddeutschland 

1) DaB dem so ist, ergibt sich aus dem Béschungswinkel der 
Gehange. Unter ‘sonst ganz ahnlichen Verhaltnissen hat die Abteilung 
sm, der geologischen Karte am Teutersberg bei Ménchréden eine 
Boschung yon 18°, am Tiergarten von 13°, am Mupperg aber von 22°. 



jetzt von dem jahrlichen Niederschlag noch nicht 30°) in die 
Flisse kommt. Es fihrte also damals etwa der Main bei 
Lichtenfels so viel Wasser wie jetzt bei Mainz. Dazu kam 
aber nun noch eine andere Verteilung des Abflusses im 
Jahreslaufe. Der Frankenwald war sicher dreiviertel des 
Jahres mit Schnee bedeckt, wahrend einzelne Firnflecken wohl 
auch den Sommer durch aushielten. Wahrend der gréd8eren 
Zeit des Jahres war daher der Abflu8 gering, seine Haupt- 
masse drangte sich in dem kurzen Sommer zusammen. Die 
vermehrte Erosionskraft der gré8ern Wassermenge konnte 
dabei aufgehoben werden durch die vermehrte Schotterfihrung, 
welche die Umwandlung des Klimas und damit der Pflanzen- 
decke mit sich brachte. 

Kies der oberen Steinachterrasse breitet sich ungefahr 
40 bis 45 m tiber dem Flu8 von der Hohe 6stlich von Weid- 
hausen bis nach Kaulsroth aus, liegt aber auch viel weiter 
Ostlich bei Mark und Schierschnitz. Der Foritzbach, der im 
Zeitalter der oberen Terrasse, falls er iberhaupt schon bestand, 
nach einem Laufe von 1'/, km auf diese Flache ausmindete, 
hat sich spater, sie durchschneidend, bis zur jetzigen Mindung 
bei Mitwitz verlangert. Da zur Zeit der Ablagerung der 
oberen Terrasse die Steinach zwischen Weidhausen 
und Foéritz auf der jetzigen Wasserscheide flo8, ohne 
doch, wie wir gesehen haben, Wasser zur HaBlach 
hintiber zu senden, so-mu8 die allgemeine Abtragung 
die Wasserscheide und tiberhaupt die ganze Boden- 
gestalt in dieser Gegend seitdem noch erheblich 
verandert haben. 

Mit dem Zutagetreten widerstandsfahigerer Schichten 
verengert sich von Worlsdorf an das Steinachtal. Die obere 
Terrasse tritt hier als schmaler Saum bei Worlsdorf und 
Hassenberg am rechten Ufer, bei Horb am linken auf. 

Der oberen Terrasse des Rodachgebiets muf natirlich 
eine Terrasse des Mains entsprochen haben, sie ist aber bis 
jetzt noch nicht nachgewiesen. JHinem gleichalterigen Bache 
diirfte die von Giimbel (Frank. Alb, S. 549) erw&hnte Gerdéll- 
schicht aus Quarz mit Doggergeréllen zwischen Pichitz und 
Altenbanz entstammen. 

Ablagerungen der unteren Terrasse. 

Von Rotenkirchen an zieht sich der Ha8lach entlang die 
untere Terrasse in einer Héhe von ungefahr 12 m tiber dem 
Flu8, an der Gelindeform, wie an Kieslagern deutlich kennt- 



lich. Der Kies, mit dem der jetzigen HaBlach iibereinstimmend, 
ist am besten zu beobachten an dem Weg von HaBlach nach 
Haig bei 330 m (MeBtischblatt Neukenroth). 

Der von LORETZ auf dem bayrischen Anteil von Blatt 
Sonneberg angegebene Kies umfaSt auBer dem der unteren 
Terrasse auch solchen, der aus der oberen Terrasse verrollt ist. 

Die obere Terrasse selbst ist diesem Forscher hier entgangen. 
An der Kronach ist schon bei Steinberg, noch im Schiefer- 

gebirge, die Terrassenbildung bemerkbar. Hier ist kein Kies 
erhalten, aber weiterhin findet man ihn nordéstlich von Friesen 
(MeBtischblatt Kronach) zwischen 350 und 360 m, westlich 
von der Ziegelei bei Déorfles, bei 352 m und ostwarts von 
Kronach bei der Fallmeisterei zwischen 320 und 330m. In 
einer Ziegelei ist hier ttber dem Kies Lehm von ungefahr 
2m Machtigkeit aufgeschlossen. Hr ist ungeschichtet, offenbar 
weil er in einer Wiesenaue abgesetzt wurde, wo die durch- 
wachsenden Grashalme die Schichtung immer wieder ver- 
wischten. Der weitere Verlauf der Kronachterrasse nach 
Siiden zeigt, daS dieser Bach damals nicht wie jetzt in die 
HaBlach, sondern geradwegs zur Rodach geflossen ist. 

An der Rodach hebt sich die untere Terrasse schon 
oberhalb von Zeyern morphologisch heraus, von Kies aber 
habe ich bis zur Hammermihle nichts Sicheres auffinden 
konnen. Bei der Hammermihle kann man den Kies dieser 
Terrasse bei der Isohypse 320 einige Hundert Meter weit 
verfolgen, weiter findet man ihn nordéstlich von Hummendorf 
zwischen 310 und 320 m, gegeniiber siidwestlich von Johannis- 
tal, dann im Orte Kiips auf dem Friedhof, und endlich bei 
Redwitz a. d. Rodach, zwischen dem Bahnhof und dem Ort, 

wo die Terrasse eine sehr ausgeprigte breite Flache bildet. 
An der Steinach hat die untere Terrasse den gréBten 

Anteil an der Sonneberger Ebene. Nach der Verengerung 
des Tals findet man Kieslager von ihr bei Beikheim (Blatt 
Steinach der preuSischen geologischen Spezialkarte), ferner bei 
Graitz, gleich nérdlich vom Dorf, und stdlich von Trainau, 
unterhalb des Héhenpunktes 292 der Karte des Deutschen 
Reichs 1:100000, Blatt Lichtenfels. (Die MeBStischblatter 
dieser Gegend sind noch nicht erschienen. ) 

Auch an der Foritz ist eine entsprechende Terrasse aus- 
gebildet. 

Die untere Terrasse der Rodach mindet auf eine Main- 
_terrasse aus, deren Kies u. a. im StrafSeneinschnitt stidlich 
vom Bahnhof Hochstadt und bei den Steinbriichen von Nab- 
anger westlich von Hochstadt aufgeschlossen ist. 
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Ablagerungen der jetzigen Flufniederungen. 

Die jetzigen Flu8auen der Rodach und ihrer Nebenflisse 
sind bis zu einigen Metern Hohe tiber dem Stande des gréBten 
Hochwassers noch mit Flu8kies erfillt. Die Oberflache dieser 
alteren Kieslager senkt sich meist ganz allmahlich zum jetzigen 
Ufer herab, nur bei Heubisch in der Sonneberger Ebene 
setzt sie sich in einer deutlichen Terrasse von 4m Hohe 
ab. Diese Terrasse tragt aber im Gegensatz zu den Alteren 
keinen Kern von anstehendem Gestein, sondern besteht nur 

aus Flu8kies. Sie ist also das Ergebnis einer Aufschittung, 
die der spateren Tieferlegung des Flusses vorausging. Es 
wird daher der Vorgang wohl allgemein so gewesen sein, da8, 
nachdem die Rodach und ihre Zufliisse sich beinahe bis zur 
jetzigen Tiefe eingesagt batten, nicht blo8 ein Stillstand der 
Tiefenerosien, sondern sogar eine Periode der Zuschittung 
um einen m&Bigen Betrag eintrat, auf die dann das KEin- 
schneiden bis zum jetzigen Stande folgte. 

LORETZ hat die Alteren Kiese der Flu8niederungen als 
,alt-alluvial“ bezeichnet. Ich glaube, da8 der Ausdruck 
,alluvial“ nicht zutreffend ist. Es sind in anderen Gegen- 
den nicht selten im Boden der jetzigen Flu8auen die Reste 
diluvialer Tiere, insbesondere Mammut und Rhinozeros tichor- 

rhinus, gefunden worden, besonders reichlich z. B. im Kies 
der Saale bei Késen. Die Wabhrscheinlichkeit spricht daher 
dafir, daB auch hier im Maingebiet die Bildung der 4lteren 
Kiese der Aue ins Diluvium zuriickreicht. 

Dieselben Terrassen wie an der Rodach sind auch, wie 
-aus den Blattern Oslau und Koburg der geologischen Spezial- 
karte hervorgeht, an der Itz ausgebildet. Merkwiurdig sind 
die Verhaltnisse an dem Rétenbach. Er flieBt wie die 
Steinach tiber die Sonneberger schiefe Ebene und ist dort 
von der Steinach nur durch eine ganz niedrige Wasserscheide 
getrennt. Zur Zeit der unteren Terasse ist dies offenbar in 

noch gréBerem MaBe der Fall gewesen, so da’ sich zwischen 
Sonneberg und Neustadt a. d. Heide der Anteil beider GewAsser 
an dieser Terrasse tiberhaupt nicht streng trennen 148t. Aber 
in die Itz ist der Rétenbach damals doch schon ge- 
gangen, wie seine Terrasse bei Oslau, ungefahr 8 m iber 
dem jetzigen Ufer, beweist. Im Frihjahr 1913 war hier 
zwischen den Fabriken Katharinenwerk und Annawerk 
guter Aufschlu8 geschaffen durch einen langen Graben, 
der Massen von Thiringerwald-Gerédllen. an die Oberflache 
gebracht hat. : 
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LORETZ verzeichnet auch Thiringerwald-Schotter nord- 
dstlich von Oslau bei der Isohypse von 900 Fu8, also unge-— 
fahr 30 m tiber dem Bach. Ich habe aber dort bei sorg- 
faltigstem Suchen nichts von diesem Schotter auffinden kénnen 
und glaube daher bestimmt, da8 Lor«TZ durch verschleppte 
Gerélle getauscht worden ist. Ausgeschlossen ware es daher 
nicht, daB im Zeitalter der oberen Terrasse der Rétenbach 
in seiner jetzigen Gestalt noch nicht vorhanden war, sondern sein 
Oberlauf, wahrscheinlich noch verstarkt durch den der Effelter, 
zur Steinach flo’. Hine sichere Entscheidung wird aber wohl 
kaum méglich sein, denn der obere Rotenbach fihrt keine Ge- 
rolle, die nicht ebenso gut aus der Steinach stammen kénnten. 

Ziemlich abweichend von der Entwicklungsgeschichte des 
Rodachsgebiets scheint die des Regnitztals zu sein'). Zwar 
entspricht BLANCKENHORNS ,,Vorstufe’ oder erste Terrasse 
sehr deutlich den alteren Kiesen dor Niederung an der Rodach 
und seine zweite Terrasse der unteren Rodachterrasse. Aber 
wahrend diese eine ausgepragte Felsenterrasse mit dinner 
Kiesdecke ist, scheint die entsprechende Regnitzterrasse im 
wesentlichen aus friheren Aufschittungen dieses Flusses heraus- 
gearbeitet zu sein. Die ,dritte Terrasse’ BLANCKENHORNS 
dirfte recht verschiedenartige Bildungen in sich begreifen, von 
denen nur ein Teil vielleicht der oberen Rodachterrasse entspricht. 

Hine Parallelisierung der einzelnen Terrassen mit solchen 
des Rheins und damit des Alpengebiets scheint mir so lange 
noch nicht ratsam, als nicht die Terrassen des Mains von 

der Mindung herauf im Zusammenhang erforscht sind. 

22. Zur Geologie des Kartsteins. 

Von Herrn L. SOMMERMEIER. 

Bonn, den 20. April 1913. 

Durch die Ergebnisse der vor 2 Jahren von C. RADE- 
MACHER vorgenommenen und beschriebenen”) Ausgrabungen in 
den ,Kakushéhlen® im Kartstein in der Eifel (MeBtischbl. 

1) BLANCKENTIORN: Das Diluvium der Gegend von Erlangen. 
Sitzungs-Bericht phys. med. Soz. Erlangen 1895. — Lunx: Die geolo- 
gischen Verhaltnisse der Umgebung von Erlangen. Ebenda 1906. 

*) C. RapeMacner: Der Kartstein bei Eiserfey in der Eifel. 
Prahhistorische Zeitschr. ILI. Bd. 1911, 8. 201—232. 
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Mechernich) hat die vorgeschichtliche Forschung — speziell 
fir das Palaolithicum in Westdeutschland — eine wertvolle 
Bereicherung erfahren. Wenn auch nach R. R. Scumipr!) der 
Nachweis des Acheuléen hinfallig ist und die dem Aurig- 

nacien zugewiesenen Artefakte nicht sicher datierbar sind, 
so liegen doch ,zwei wohlausgepragte Kulturen: Moustérien 
und Magdalénien vor*. Auch die diluviale und postglaziale 
Wirbeltierfauna ist in den Héhlenfunden typisch vertreten. 
Bei der Bedeutung, welche der Kartstein als prahistorischer 
Fundpunkt dadurch gewonnen hat, ist es wohl angebracht, 
auch einmal die geologischen Verhaltnisse zu beleuchten, 
da diesen RADEMACHER in seiner Beschreibung nicht gerecht 
geworden und wohl auf Grund seiner Angaben der Hauptirrtum 
auch in das Werk von R. R. SCHMIDT usw. ibergegangen ist. 

Um von den kleineren MifSverstandnissen, die lokale 

Geologie betreffend, abzusehen, ist das Wesentlichste: Die 
Kakushéhlen sind nicht Héhlen im mitteldevonischen Kalk- 
oder Dolomit, wie etwa Buchenloch, Balverhénle, Wild- 
scheuer und die meisten anderen der zahlreichen Héhen in 
Rheinland und Westfalen, sondern das Héhlengestein ist ein 
diluvialer Kalktuff, aus dem der ganze Kartstein- 
felsen besteht. Die allgemeine Situation ist kurz folgende: 

Der Nordfligel der Sétenicher Mulde (der nérdlichsten 
der Hifeler Kalkmulden) wird bei dem Dorf Eiserfey, welches 
auf der Grenze des Unter- und Mitteldevons liegt, von dem 
N.—S. verlaufenden Tal des Hausener Baches quer 
durchschnitten, das seine Fortsetzung in dem Feybach-Tal 
dstlich des bekannten Mechernich nimmt. Die Gegend von 
Eiserfey ist eine der wenigen Stellen im Kalkgebirge der 
Eifel, wo sich umfangreichere Kalktuffablagerungen finden. 
Auf der Dechen-Karte (Sekt. Mayen) sind diese schon ver- 
zeichnet, schematisiert und ohne 4Altere und jingere Bildungen 
zu trennen. lLetztere seien hier nicht weiter berihrt, beson- 

ders bemerkenswert sind sie in der Talstufe von Dreimihlen. 
Zwischen dieser und Hiserfey ist dem westlichen Talhang ein 
Gehangetuff aufgesetzt. Sein héheres diluviales Alter geht 
ebenso wie aus den Hohlenfunden auch aus den geologischen 
Verhaltnissen hervor.”) Er ist zum Absatz gekommen vor 

1) R. R. Scumipr unter Mitwirkung von E. Koken und A. SCHLITz: 
Die diluviale Vorzeit Deutschlinds. Siuttgart 1912. 5S. 75 und 76. 

*) Die eingehende Erérterung dieser, besonders auch der lokalen 
Entstehungsbedingungen des Tuffes gebe ich in der ausfihrlichen Ver- 
Offentlichung meiner Untersuchungen, die in den ,, Verh. des Natur- 
historischen Vereins d. preu8. Rheinlande und Westfalens“ erscheinen wird. 
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der heutigen Ausgestaltung des Haupttales und der kleinen 
Seitentaler. Durch eine alluviale Rinne wurde er bis zum 
Untergrund durchschnitten und ein kleiner. Teil von der 
Hauptmasse abgetrennt. Deren Erosionsrest ist der Kartstein. 
Da8 die Kntstehung des Kalktuffes bis in praquartire Zeit 
zuruckreicht, ist nicht anzunehmen, da tertiare Elemente unter 

den im Tuffkalk eingebetteten Schnecken fehlen. Meine Aus- 
beute aus dem Kartsteinkalk enthalt nach Bestimmung durch 
Herrn C. R. BOETTGER-Frankfurt a. M. 

Fruticola hispida UL. 
Helicodonta obvoluta MUuu. 
Arianta arbustorum L. (2) 
Cepaea hortensis MULL. 
Cochlicopa lubrica MULL. 
Succinea putris L. 
Carychium minimum MLL. 
Bythinia tentaculata L. 

also rein pleistocine und rezente Formen, die auch heute noch 
in der Gegend leben. 

In annahernd 10m Hohe iiber der Talsohle steigt die 
bis 20 m hohe, zerkliftete Steilwand des Kartsteins auf, 
welche das aus dem héheren Gehiange sich entwickelnde Plateau 
nach W. begrenzt. An der Hand einzelner Beobachtungen ~ 
des bloBgelegten, unterlagernden dolomitischen Devonkalkes 
und der Untersuchungen an den Au8enflichen des Felsens und 
im Innern der Héhlen lieB sich feststellen, da8B die ganze 
Masse des Kartsteins aus dem Kalktuff besteht. Auch die 
davorgelagerten, abgestiirzten groBen Blécke sind _ nicht 
»DVolomitbrocken“, sondern Kalktuff. Das Gestein ist vor- 
wiegend ein fester und recht dichter Travertin mit versin- 
derten Poren. Stellenweise verliert sich die ‘Tuffstruktur 
nahezu vollig und es entsteht ein splitteriger SiBwasserkalk. 
Als interessante Einzelheit treten ferner gro8e Ooide’) auf, 
unter Mitwirkung von Kalkalgen entstanden, die tiberhaupt 
am Aufbau des Gesteins starken Anteil haben. 

Was die Héhlenbildung betrifft, so handelt es sich bei 
der groBen Haupthéhle um eine Sickerwasserhohle, durch 
Erweiterung von Kliften entstanden, die den ganzen Kart- 
stein reichlich durchsetzen. Ihre grdfSte Flachenausdehnung 
hat die Hohle an der Grenze des Kalktuffs gegen den Devon- 

1) Auch dieses werde ich an anderer Stelle noch eingehend be- 
handeln. 
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untergrund, in diesem hat die Aushéhlung aber nur wenig 
hineingegriffen, der Hauptteil liegt im Tuff. Bei der zweiten, © 
kleineren Hohle wird aus den Angaben R:iDEMACHERS iber 
die bei der Ausgrabung gemachten Beobachtungen der 
Charakter der Hohle nicht klar ersichtlich. Dem Augenschein 
nach ist es urspriinglich eine ,Halbhéhle“, eine Nische am 
FuB der Wand, die durch die davorliegenden Absturzmassen 
zur Héhle geschlossen wurde. Ahnliche Nischen und Uber- 
hange sind am Kartstein noch mehrfach vorhanden. 

Auch der Sinterbildungen sei noch mit einigen Worten 
gedacht. Wo diese sich als Uberschalungen oder traubige 
Ansatze finden, sind sie als sekundare Produkte vom Diluvial- 

kalk zu trennen. Von dem hellgelben bis braunlichen Tuff- 
kalk unterscheiden sie sich durch die meist rein weife Farbe 
und grobkrystalline Beschaffenheit. 

Der Versuch RADEMACHERs, aus dem Auftreten einer die 
diluvialen Schichten abschlieBenden Sinterdecke eine Klima- 
anderung (,,Ubergang des feuchtkalten Diluvialklimas in das 
trockene postglaziale’) abzuleiten und sie zur glazial-chrono- 
logischen LEinteilung der Kulturschichten zu verwerten, ist 
schon von R. R. ScummpT') und E. Koken!) zuriickgewiesen. 
Unhaltbar sind gleichfalls die Folgerungen, welche aus der 
Anschwellung des Schichtenprofils am Osteingang der groBen 
Hoéhle gezogen werden. Hier wird der infolge ihrer 
sonst gleichbleibenden Miachtigkeit parallele Verlauf der 
Schichten gestért durch eine Anhaufung von abgewitterten, zu 
einer festen Masse verbackenen Gesteinsbrocken zwischen den 
Lehmschichten. Auch das ist natirlich eine ganz lokale Er- 
scheinung, die zu allen Zeiten auftreten kann, und es ist auch 
hieraus nicht angangig, auf eine Klimaanderung — in diesem 
Falle das Einsetzen einer neuen, der letzten Eiszeit — zu 

schlieBen. Hatten klimatisch bedingte Ursachen die Anschwellung 
der Schicht hervorgerufen, so miBten sich diese auch im ganzen 
Gebiet bemerkbar machen, z. B. in Gestalt versinterter Ge- 
hangebreccien als eiszeitliche Bildungen im Bergschutt des 
Kalkgebirges. Zur Parallelisierung der archaologischen und 
geologischen Stufen des Diluviums lassen sich die Karstein- 
profile also nicht heranziehen. Nach KOKEN') reicht von den 
,durch Fossilinhalt charakterisierbaren Schichten keine tber 

das letzte Glazial zuriick“. 

Wiarcasee™ 
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Zeitschritt 
der : 

Deutschen Geologischen Gesellschaft. 

B. Monatsberichte. 

Nr. 7. 1913. 

Protokoll der Sitzung vom 2. Juli 1913. 

Vorsitzender: Herr WAHNSCHAFFE. 

Der Vorsitzende widmete den beiden verstorbenen Mit- 

gliedern der Gesellschaft K. I. V. STEENSTRUP, und E. Houz- 
APFEL, nachstehende Gedenkworte: 

In jiingster Zeit hat unsere Gesellschaft zwei hervor- 
ragende Mitglieder durch den Tod verloren, K. I. V. STEEN- 
STRUP und EDUARD HOLZAPFEL. 

K.1.V. STEENSTRUP, ein Neffe des berihmten Naturforschers 
JAPETUS STEENSTRUP, wurde am 7. September 1842 in Héste- 
mark Mélle in Danemark geboren, wo sein Vater als Pachter 
wohnte. Er widmete sich urspringlich dem pharmazeutischen 
Studium, wurde jedoch im Jahre 1866 als Assistent am Mine- 
ralogischen Museum in Kopenhagen angestellt und erbielt als 
solcher Gelegenheit, in Grénland Untersuchungen und Samm- 
lungen auszufiihren, die die Hauptarbeit seines Lebens bilden 

sollten. Im ganzen hat er neun Reisen dorthin unternommen, 
-auf denen er geologische, archdiologische und topographische 
Forschungen ausfiihrte und reiche Sammlungen von Gesteins- 
proben, Mineralien und Versteinerungen heimbrachte. Leider 
ist ein Teil dieser Sammlungen bei dem grofen Brande 
des Schlosses Christiansborg im Jahre 1884 zerstért worden. 
STEENSTRUP hat langere Zeit in Grénland unter den Eskimos 
gelebt und er hat dabei die Sitten und Gebriauche dieses inter- 
essanten Volkes und die Natur des Landes, vor allem seinen 

geologischen Bau, das‘Inlandeis und die groSen Fjordgletscher 
grindlich studiert. Seine wissenschaftlichen Arbeiten sind 
hauptsichlich in den ,Meddelelser om Grénland” verdffent- 
licht worden. Im Jahre 1871 befand sich’STEENSTRUP unter 
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den Teilnehmern der Expedition, die ausgeristet war, um die 
groBen von NORDENSKIOLD 1870 entdeckten Hisenblécke von 
der Insel Disko nach Kopenhagen zu schaffen. Wahrend 
NORDENSKIOLD sie fiir Meteoreisen angesehen hatte, fuhrte 
STEENSTRUP den Beweis, da8B sie mit dem Basalt aus den 
Tiefen der Erde herausgeschafft worden seien. (Wissenschaft- 
liche Mitteilungen des naturhistorischen Vereins in Kopenhagen 
1875 Nr. 16—19.) Im Jahre 1889 trat er in die danische 
geologische Landesuntersuchung ein und war dort bis 1897 
als Staatsgeologe tatig. Er gehérte zu den Begriindern des 
im Jahre 1893 gestifteten danischen geologischen Vereins, in dem 
er sich eifrig betatigte und zu dessen Ehrenmitglied er im Jahre 
1906 ernannt wurde. Wahrend seiner Tatigkeit als Staatsgeologe 
fand STEENSTRUP Gelegenheit, sich eingehend mit den Dinen 
Danemarks zu beschaftigen. Aus dieser Zeit stammt seine 
wichtige Arbeit ,Om Klitternes Vandring (Uber das Wandern 
der Diinen)“, die im Jahre 1804 in den , Meddelelser fra Dansk 
Geologisk Forening” erschien. Hier hat STEENSTRUP die durch 
Auswehung entstandenen Parabeldiinen als einen besonderen 
Typus aufgestellt. Sein reiches Wissen erméglichte es ihm, 
jingere Geologen in entgegenkommendster Weise mit seinem 
Rate zu unterstiitzen, und auf seine Veranlassung hat beispiels- 
weise der verstorbene N. V. USSING seine umfassenden Unter- 
suchungen uber die Geologie Grénlands unternommen. 

Im Jahre 1889 wurde STEENSTRUP als Mitglied in die 
Deutsche Geologische Gesellschaft aufgenommen, und er fihrte 
den Vorsitz in der ersten Sitzung der allgemeinen Versammlung 
der Gesellschaft in Greifswald in demselben Jahre. Wegen 
seiner groBen wissenschaftlichen Verdienste wurde ihm 1894 
die Wirde eines Dr. phil. h. c. verliehen. 

Viele deutsche und auswartige Geologen sind mit STEENSTRUP 
in nahere wissenschaftliche Beziehung getreten, und mir selbst 
war es vergonnt, ihn naher kennen zu lernen und wiederholt 
auf geologischen Versammlungen und Kongressen oder geologi- 
schen Reisen langere Zeit mit ihm zusammen sein zu k6nnen. 
Zuletzt sah ich ihn im vorigen Jahre in Danemark auf der 
Exkursion nach Faxe und Stevnsklint, die die Mitglieder 
der Deutschen Geologischen Gesellschaft unter Fiihrung der dani- 
schen Kollegen im Anschlu8 an die allgemeine Versammlung in 
Greifswald unternahmen. Man konnte damals nicht ahnen, 
da8 der geistig und ké6rperlich noch so frische Mann kaum 
ein Jahr darauf, am 6. Mai, aus dem Leben scheiden wiirde. 
STEENSTRUP ist allen, die mit ihm in Berithrung kamen, stets in 
freundlichster Weise entgegengekommen. Sein gerader, aufrich- 
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tiger Charakter, sein scharfer, kritischer Verstand haben es ver- 
mocht, daf er allgemein geschatzt wurde und viele Freunde besaB. 

EDUARD HOLZAPFEL wurde am 18. Oktober 1853 in 
Steinheim in Westfalen geboren und widmete sich, nachdem er 
seine urspringliche Laufbahn als Artillerieoffizier aufgegeben 
hatte, dem Studium der Geologie und Paldontologie. Auf 
Anregung seiner Lehrer an der Universitit Marburg, DUNKER 
und v. KOENEN, verfaBte er eine Arbeit tber , Die Zechstein- 
formation am Ostrande des Rheinisch-Westfalischen Schiefer- 
gebirges', auf Grund deren er im Jahre 1878 die Doktorwiirde 
erhielt. Diese Arbeit erschien als Inaugural- Dissertation in 
Gérlitz 1879 und brachte neue Beobachtungen iiber die ge- 
samte Entwicklung der bisher nur an wenigen Punkten durch 
den Bergbau bei Frankenberg, Thalitter und Stadtberge be- 
kannt gewordenen Zechsteinformation des genannten Gebietes. 

Im Jahre 1882 wurde HOLZAPFEL als Nachfolger BRANCAS 
als Dozent an die Technische Hochschule zu Aachen berufen, 
erhielt dort 1885 das Pradikat als Professor und im Jahre 
1894 die etatsmaBige Professur fir Geologie und Palaontologie, 
Die Hauptarbeiten HOLZAPFELs beziehen sich auf das rheinisch- 
westfalische Devon und auf die Aachener Kreide und sind in 
paldontologischer und stratigraphischer Hinsicht fiir diese For- 
mationen von groBer Bedeutung. Im Jahre 1882 verdffentlichte 
er in den Palaontographicis (3. Folge, IV. Bd., 6. Lief.) die 
wichtige Arbeit tiber ,Die Goniatiten-Kalke von Adorf 
in Waldeck“, durch die er unsere Kenntnisse iiber die Fauna 
des unteren Oberdevons wesentlich bereicherte. 

Es folgte sodann die auf Anregung Vv. DECHENS unter- 
nommene Arbeit tiber ,Die Lagerungsverhaltnisse des 
Devons zwischen Roer- und Vichthal (Verh. d. naturh. 
Ver. f. Rheinl.-Westf., Bd. 40, 1883)“, die er auf der bei- 
gegebenen geologischen Kartenskizze in diesem Gebiete der nord- 
Sstlichen Endigung des Hohen Venn zur Darstellung brachte. 

Eingehend beschaftigte er sich mit der Aachener Kreide, 
iiber die er zwei Aufsatze in der Zeitschrift der Deutschen Geolo- 
gischen Gesellschaft 1884 und 1885 verdéffentlichte, wahrend 
er ,Die Mollusken der Aachener Kreide“ in den Pa- 
liontographicis (Bd. 34, 1887, 29 — 180, Taf. IV—XX und 
Bd. 35, 1889, 139—268, Taf. VIII— XXIX) beschrieb. 

Im Juli 1887 trat HouzaPrEL als Mitarbeiter bei der 
Kéniglich PreuSischen Geologischen Landesanstalt ein und hat 
als solcher mehrere geologische Blatter im Rheinlande teils 
allein, teils in Gemeinschaft mit LEPPLA aufgenommen. 
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Durch diese Arbeiten erhielt er das Material zu der Ab- 
handlung ,Das Rheintal von Bingerbrick bis Lahnstein 
(Abh. d. Kgl. Preu8. Geol. Landesanst. Neue Folge, H. 15, 1893, 
mit geolog. Ubersichtskarte)“, worin er die Gliederung des 
Devons und seine Tektonik, das Tertiér und Diluvium im 
Rheintal und seiner Umgebung sowie die Entstehung des 
Rheintales behandelte. 

Von gleicher Bedeutung ist seine Arbeit uber ,Das 
obere Mitteldevon (Schichten mit Stringocephalus 
Burtini und Maeneceras terebratum) im Rheinischen 

’ Gebirge (Abh. d. Kgl. Geol. Landesanst. Neue Folge, H. 16, 
1895), die aus einem paldontologischen und einem papier ces 
Teile besteht. 

Auf Grund der neuen Tuerbohn Geen berichtete er in der 
Deutschen Geologischen Gesellschaft am 4. Januar 1899 tber 
,»steinsalz und Kohle im Niederrheintal”. 

Von weiteren Arbeiten seien erwahnt: 
Die cambrischen und altesten Unterdevonschichten 

der Gegend von Aachen (Jahrb. d. Kgl. Preu8. Geol. Landes- 
anstalt fiir 1898, Berlin 1899). Beobachtungen im Unter- 
devon der Aachener Gegend (ebendas. f. 1889, Berlin 1900). 
Beobachtungen im Diluvium der Gegend von Aachen 
ebendas. f. 1903, Berlin 1907). Von besonderem Interesse 
ist hier der Nachweis von Verwerfungen im Diluvium. 

Ein zusammenfassendes Resultat seiner langjahrigen Unter- 
suchungen gab er in der A. VON KOENEN-Festschrift 1907 in 
dem Aufsatze: Die Faciesverhaltnisse des rheinischen 

Devons. 
Im Jahre 1907 wurde HOLZAPFEL als ordentlicher Professor 

fir Geologie und Palaontologie an die Universitat StraSburg 1. E. 
berufen und zugleich zum stellvertretenden Direktor der Geo- 
logischen Landesanstalt von HlsaB-Lothringen ernannt. 

HOLZAPFEL war ein sehr ruhiger, besonnener Forscher, 
der sich frei hielt von allen phantastischen Hypothesen. Alle 
seine Arbeiten beruhen auf grindlicher Beobachtung. Er war 
daher unter seinen Fachgenossen sehr geachtet und stand mit 
vielen in freundschaftlichem Verkehr. 

Leider machten sich bei ihm schon im vorigen Jahre die 
Anzeichen eines schweren Gehirnleidens bemerkbar, dem er 

alizufrih fir die Wissenschaft am 11. Juni dieses Jahres er- 
legen ist. 

Die Anwesenden erheben sich zur Ehrung der beiden ver- 
storbenen Mitglieder der Gesellschaft von ihren Sitzen. 



Als neues Mitglied wiinscht der Gesellschaft beizutreten: 

Das Steinkohlenwerk Rheinpreu/sen in Homberg (Nieder- 
rhein), vorgeschlagen durch die Herren BARTLING, 
KRUSCH und FLIEGEL. 

Der Vorsitzende legt die als Geschenk eingegangenen 
Arbeiten der Versammlung vor und ladt die Anwesenden 
auch miundlich zur Teilnahme an der Allgemeinen Ver- 
sammlung in Freiburg i. Br. und den anschlieBenden Exkur- 
sionen ein. 

Herr VON STAFF spricht tber die Geomorphogenie 
des Gebietes der Lausitzer Uberschiebung. 

Zur Diskussion sprechen die Herren RASSMUS, HENNIG, 
KEILHACK und der Vortragende. 

Herr HANS SCHNEIDERHOHN spricht tiber die 
chemische Umbildung ttonerdehaltiger Silikate unter 

dem Ejinflufs von Salzlésungen (nach den Versuchen 
von J. LEMBERG), 

J. LEMBERGs Experimentaluntersuchungen, die in den 
Jahren 1872—1888 in der Zeitschrift unserer Gesellschaft 
veroffentlicht wurden, bieten auch heute noch das umfassendste 
Analysenmaterial dar ,iber Bildung und Umbildung von Sili- 
katen“. LEMBERG selbst. hat seine Analysen nie diskutiert, 
und eine eingehende Darlegung der chemischen Umbildung von 
Silikaten auf Grund dieser Analysen von anderer Seite fehlte 
ebenfalls noch, wenn auch viele Einzelergebnisse oft verwandt 
wurden. Dies mag seinen Grund darin haben, da8 die Analysen 
nur in Gewichtsprozenten und im allgemeinen in der chrono- 
logischen Reihenfolge ihrer Anfertigung verdffentlicht sind. 
Unter diesen Umstinden ist eine eingehende Ubersicht tiber 
mehr als ein halbes Tausend Silikatanalysen nicht gut moglich. 

Es erschien mir deshalb notwendig, als Hinleitung zu 
weiteren Experimentaluntersuchungen auf diesem Gebiete 
zunichst die LEMBERGschen Analysen auf Molekilverhaltnisse 
umzurechnen und zweckmaBig anzuordnen. Diese Umrechnung 
erstreckte sich auf etwa 600 Analysen von Mineralien und ihren 
synthetisch dargestellten Umbildungsprodukten.') Um samtliche 

") Diese umgerechneten Analysen und ihre ausfihrliche Be- 
sprechung werde ich demnichst im Neuen Jahrbuch f. Min. usw. mit- 
teilen. Dort wird auch die andere einschlagige Literatur beriicksichtigt 
werden. 



Analysen untereinander vergleichbar zu machen, wurden die 
Molekilquotienten (== Gewichtprozente der Metalloxyde Si Ox, 
Al, O03, CaO, K,O, Na, O usw., dividiert durch das Molekular- 

gewicht) auf eine Einheitsmenge umgerechnet, wofir Al, O; 
gewahlt wurde. Es wird hierbei also vernachlassigt, da8 durch 
EKinwirkung von Salzlésungen vielleicht Tonerde abgespalten 
wird, ein Vorgang, der zwar bei ahnlichen Experimenten spater 
von ST. J. THUGUTT beobachtet wurde, den aber LEMBERG fir 

seine eigenen Versuche stets in Abrede gestellt hat. Uberdies 
kénnte eine Abspaltung von Tonerde bei dieser Umrechnung doch 
nicht in Betracht gezogen werden, weil LEMBERG stets nur die 
Bodenkorper und nie die Lésungen analysiert hat, so daS wir 
uns hier also auch auf die Angabe der Art der erhaltenen Boden- 
kérper beschranken miissen. . 

LEMBERG fiihrte seine Versuche so aus, daS er auf Mine- 

ralien oder synthetisch dargestellte Stoffe Salzlésungen entweder 
bei 100° auf dem Dampfbad oder bei 200° im zugeschmolzenen 
Rohr oder im Digestor einwirken lie8. Die Zeitdauer schwankte 
von mehreren Tagen bis zu 1'/, Jahren. Es spielten sich 
hierbei folgende Vorgange ab: 

1. Die Basen des umzuwandelnden Kérpers wurden mehr 
oder weniger vollstandig gegen die der Lésung ausgetauscht. 

2. Der Wasser- und Siliciumdioxydgehalt des umzuwan- 
delnden Koérpers wurde geandert. 

Es seien nunmehr die einzelnen Mineralien aufgefihrt 
und die Art ihrer Umbildung unter den verschiedenen Be- 
dingungen, denen sie LEMBERG aussetzte, besprochen. 

I. Krystallisierte wasserfreie Alumosilikate. 

Die Basen stehen zu Tonerde im Verhaltnis 1:1. Der: 
Si O,-Gehalt ist je nach dem Mineral verschieden. Es wurden 
von dieser Gruppe untersucht: 

Alkalifeldspate (K, Na), 0. Al, O;. 6 Si O, 
Kalkfeldspat CaO. Al, O;. 2 Si O, 

sowie die Mischkrystalle beider. 

Nephelin Na, O. Al, O, . 2 Si Og 

Leuzit K,O. Al, O,. 4 Si O, 

Spodumen Li, O. Al, O,. 4 Si O, 
Jadeit Na, O. Al, O,. 4 Si O. 

Es entstanden aus all diesen Mineralien bei Behandlung 
mit Salzlésungen bei 100° oder 200° wasserhaltige Alumo- 
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MWivkate von Typus R O.Al, O,.n $1 0,.m H, 0: “Hierin 
bedeutet R’ O die Base der einwirkenden Lésung. Sie wurde 
bei geniigend langer Zeitdauer der Kinwirkung stets vollstandig 
gegen die vorher im Mineral vorhandenen Basen eingetauscht. 
Der Gehalt an SiO, war geringer geworden gegeniber dem 
urspringlichen Mineral bei EHinwirkung von Laugen, Karbo- 
naten und in schwacherem Mage von Chloriden und Sulfaten, 
dagegen hodher bei Anwendung von Alkalisilikatlésungen. Der 
geringste nicht weiter beeinfluBte Gehalt an SiO, in Berthrung 
mit Laugen usw. betrug 2 Molekiile, der héchste in Berithrung 

mit Alkalisilikatlésungen 5 Molektile. Der Wassergehalt war 
abhangig von der Base: Kaliverbindungen hatten 0,25 bis 
0,5 Mol. H,O auf 1 Al,O3, die Verbindungen anderer Basen 

bedeutend mehr, 1 bis 2 Mol. H, O. 

II. Krystallisierte wasserhaltige Alumosilikate: Zeolithe. 

Die Basen der Ausgangsstoffe stehen zur Tonerde wieder 
im Verhaltnis 1:1. Der Si O.-Gehalt ist bei den einzelnen 

Mineralien verschieden, ebenso der Gehalt an Wasser. Durch 
Einwirkung von Salzlésungen entstanden Kérper, deren all- 
gemeine Zusammensetzung wieder R’O. AI, 0;.n Si Op. 

mH,O war. Nur ist hier der absolute Wassergehalt ein 
hoherer, 3 bis 5 Mol., und der Kinflu8 des gelésten Salzes auf 

ihn ist nicht so deutlich wahrzunehmen. 

Ill. Zu Glas erstarrte Schmelzen von Alumosilikaten. 

Es wurden eine gréSere Anzahl von den unter I und IL 
genannten Mineralien geschmolzen. Die Schmelzen wurden 
rasch abgekihlt, so daB sie glasig erstarrten. Auf diese Glaser 
he8 dann LEMBERG dieselben Salzlésungen und unter den nam- 
lichen Umstinden einwirken wie vorher auf die krystallisierten 
Mineralien. Das Resultat war: Es entstehen wieder Korper 
von demselben Typus wie unter I und II, deren Wasser- 

gehalt aber hoher ist als bei den unter I und II erhaltenen 
Produkten; er betragt im Durchschnitt 4—5 Mol. Besonders 
bemerkenswert war, daB der vollstandige Basenaustausch 
schon nach erheblich kurzerer Zeit als bei den ent- 

sprechenden krystallisierten K6rpern eintrat. 

IV. Krystallisierte Alumosilikate, die neben dem Silikat 

noch das Salz einer anderen Siure enthalten. 

Es wurden aus dieser Gruppe die Glieder der Sodalith- 
gruppe, Cancrinit und Skapolith untersucht. 
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Sodalith 3 [Na,O.Al, O;.2 Si O,] 2 Na Cl 

Hauyn Na, O. Al, 03.2 8i10,.Na,S0O, 
Cancrinit 4 [Na,O. Al, O,. 2 Si O,| 2 Ca C O,. 3 H, O 
Skapolith 4 [1,67 (Na, Ca) O. Al, O;. 4 Si O,]. Na Cl 

Bei der Kinwirkung von Salzlosungen spalten sich nach 
kurzer Zeit die andern Salze vom Silikatmolekil ab, 

dieses tauscht seine Basen gegen die der Losung aus und als 
Endprodukt geht wieder ein Kérper vom Typus RO. 
Al, O3;.n5i0,.mH,0O hervor, mit 2S8i0,, wenn Laugen, 
Karbonate, Chloride oder Sulfate einwirkten, bis 5 SiO, durch 
Kinwirkung von Alkalisilikatlésungen. Die Kaliverbindungen 
sind sehr wasserarm, die der andern Verbindungen enthalten 
2—4 Mol. H,O. Es verdient besonders hervorgehoben zu 
werden, daB dieselben Produkte auch aus Skapolith entstehen, 
der doch ein anderes Verhaltnis. von Basen zu Tonerde hat, 

namlich 1,67: 1. ; 

V. Krystallisiertes wasserhaltiges Tonerdesilikat, 

Tonerdekieselsiuregel, Tonerdegel. 

Diese K6rper enthalten keine Basen, sondern neben H, O 
nur Tonerde und Siliciumdioxyd bzw. Tonerde allein. Ks sind: 

Kaolin Al, O,. 2 Si O,. 2 H, O 
Allophan Al, O3;. Si O2. aq 

Tonerdegel Al, O3. aq 

Der verwandte Kaolin war krystallisiert, die beiden andern 
Koérper sind amorph. Salzlésungen addieren zu Kaolin und 
Allophan so viel Basen, da8 wieder Produkte von dem 
Typus R’O.Al,0,.nSi0O,.mH,O entstehen. Dieselben 

Produkte bilden sich aus Tonerdegel und Alkalisilikatlosungen. 

VI. Synthetisch dargestellte wasserhaltige Alumosilikate 

vom Typus R’ 0. Al, 0;n Si 0,.m H, O 

Dazu gehéren einmal solche Kérper, die aus Silicium- 
dioxyd und Alkalialuminat oder aus Alkalisilikat und 
Tonerde dargestellt wurden.: Dann zahlen in diese Gruppe 
auch alle Umbildungsprodukte, die aus den Stoffen unter I 
bis V erhalten worden waren. ine groSe Anzahl dieser 
Kérper behandelte LEMRERG noch weiter mit anderen Salz- 

lésungen und erhielt so tertiare Substitutionsprodukte. 
Sie haben wieder dieselbe Zusammensetzung R’ O. Al, 0,3. 

nS8iO,.mH,0O. Sehr deutlich ist der Einflu§8 der verschie-- 



denen Basen auf die Hohe des Wassergehaltes. Die Kali- 
verbindungen haben durchschrittlich 0,5 Mol. H, O, alle anderen 
2—4 Mol. H, O. : 

Die Zeit, die zum vollstandigen Basenaustausch gebraucht 
wird, ist sehr viel kiirzer wie bei allen anderen Stoffen. 

Verhalten der Umbildungsprodukte R’O.Al, 03. 
nSiO,.mH,O gegen Wasser und Sauren. — Durch Be- 
handlung mit Wasser werden allmahlich die Basen abgespalten, © 
als Rest bleibt Tonerdekieselsduregel zuriick. Auch Kohlen- 
dioxyd in wa8riger Losung hat diese Wirkung. Alle Sub- 
stitutionsprodukte sind schon in verdiinnten Sauren leicht 
léslich. Hin grofer Teil der Kieselsaure scheidet sich dabei 
als Gallerte aus. 

Ersatz einesTeiles des Wassers inden Umbildungs- 
produkten durch Salze. — Wenn starker konzentrierte 
Lésungen verwandt werden, so wird manchmal ein Teil Wasser 
durch die Salze dieser Losungen ersetzt. Diese bilden dann 
mit dem Rest Wasser oft ein ganzzahliges Vielfaches der Ton- 
erde. Analytisch haben dann diese Produkte Abnlichkeit mit 
Sodalith, Hauyn oder Cancrinit. 

Uber den physikalischen Charakter der Umbildungs- 
produkte 1la8t sich nichts Sicheres aussagen. LEMBERG hat 
seine Stoffe mikroskopisch nicht untersucht. Ich habe deshalb 
auch entgegen der Bezeichnungsweise LEMBERGS es vermieden, 
von den Umbildungsprodukten, als ,,Natronchabasit“, , Kali- 

nephelin“ usw., zu sprechen. 

Zusammenfassung. 

Aus etwa 600 Analysen von J. LEMBERG, die auf Molekiul- 
verhaltnisse umgerechnet wurden, ergibt sich: Werden die unter 
I bis VI aufgezahlten Silikate mit Salzlésungen behandelt, so 
entstehen Alumosilikate yom Typus 

~R'O.AIL, 0;.n Si O,.m H, O. 

Bei gentigend langer Kinwirkung ist R = der Base der Losung, 
d.h., die Basen des Ausgangsmaterials sind dann vollstandig 
gegen die der Lésung eingetauscht. War die Zeitdauer der Ein- 
wirkung nicht lang genug und ist der Austausch noch kein voll- 
standiger, so ist doch in jedem Moment der Reaktion das mole- 
kulare Verhaltnis der Summe der Basen zur Tonerde konstant, 

namlich 1:1. Der Gehalt der Umbildungsprodukte an Si O, 
betragt bei gentigend langer Kinwirkung von Laugen, Carbonaten, 
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Chloriden und Sulfaten 2 Mol. Si O,, wahrend die stabilste 

Verbindung in Bertthrung mit Alkalisilikaten die mit 5 Mol. 
SiO, ist. Der Wassergehalt ist in vielen Fallen eine Funktion 
der Base der einwirkenden Lésung, derart, daB Kalisalze wasser- 
arme und die anderen Salze wasserreiche Produkte bewirken. 
Bei starkerer Konzentration der einwirkenden Lésung wird ein 
Teil des Wassers durch das betreffende einwirkende Salz ersetzt. 
Uber den physikalischen Zustand der Umbildungsprodukte 1aft 
sich mangels sicherer Beobachtungen nichts aussagen. 

Der Vorsitzende begri8t Herrn SOLGER, der aus China 
zuruckgekehrt ist, und erteilt ihm das Wort zu einem 
Vortrage tiber Aquivalente eiszeitlicher Bildungen in 
China. 

Zur Diskussion sprechen die Herren WERTH, THIESSEN 
und der Vortragende. 

Das Protokoll wird verlesen und genehmigt. 

Vv. WwW. 0. 

W AHNSCHAFFE. “HENNIG. BARTLING. 
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Briefliche Mitteilungen. 

93. Zum Gedichtnis F. J. P. VAN CALKERs. 

Von Herrn F. WAuHNSCHAFFE. 

FRIEDRICH JULIUS PETER VAN CALKER wurde in Bonn 
als Sohn des dortigen Professors der Philosophie J. F. A. VAN 
CALKER am 29. August 1841 geboren. Er besuchte das Gym- 
nasium seiner Vaterstadt von 1851 bis 1859 und studierte nach 
bestandenem Abiturientenexamen an der dortigen Universitat 
von 1859 bis 1863. Nachdem er in letztgenanntem Jahre mit 
einer Dissertation , De phaenomenis opticis, quae praebent crystalli 
spathi calcarii geminorum crystallorum ratione compositi vel 
polysynthetici® magna cum laude promoviert worden war, setzte 
er seine Studien in Berlin fort und wurde Assistent bei Pro- 
fessor DOVE. Von 1864 bis 1866 war VAN CALKER Assistent 
und Lektor an der Universitat Leiden und wirkte von 1866 
bis 1874 als Lehrer an der Héheren Biirgerschule zu Tilburg 
und von 1874 bis 1877 als zweiter Direktor und Lehrer an 

der Héheren Birgerschule in Arnheim. 
Als solcher erhielt er im Jahre 1877 einen Ruf als ordent- 

licher Professor fiir Kristallographie, Mineralogie, Geologie, 
Palaontologie und physische Geographie nach der Universitat 
Groningen. Er eréffnete seine dortige Tatigkeit mit einer 
Antrittsrede tiber ,Het verband der mineralogische en 
geologische wetenschappen, en haargang van ont- 
wikkeling tot den tegenwoordigen tijd". Von 1886 
bis 1887 bekleidete er das Amt des Rector magnificus. Die 
Regierung hat seine Verdienste als Universitatslehrer und 
Forscher durch Ernennung zum Ritter des niederlandischen 
Léwenordens im Jahr 1906 anerkannt. 

VAN CALKER stand in engem wissenschaftlichen Verkehr 
mit mehreren deutschen Geologen und wurde am 2. November 
1887 auf Vorschlag von BEYRICH, HAUCHECORNE und TENNE 
als Mitglied in die deutsche geologische Gesellschaft auf- 
genommen. In ihrer Zeitschrift verdffentlichte er die nach- 



benannten Arbeiten, durch die unsere Kenntnis des nieder- 

landischen Diluviums wesentlich geférdert worden ist: 

Beitrage zur Kenntnis des Groninger Diluviums. (Bd. 36, 1884.) 
Diluviales aus der Gegend von Neu-Amsterdam. (Bd. 387, 1885.) © 
Ananchytes sulcatus in Diluvialgeschieben von Neu-Amsterdam. (Bd. 38, 

1886.) 
Uber glaziale Erscheinungen im Groninger Hondsrug. (Bd. 40, 1888.) 
Die zerquetschten Geschiebe und die nihere Bestimmung der Groninger 

Moranen-Ablagerung. (Bd. 41, 1889.) 
Beitrige zur Heimatsbestimmung der Groninger Geschiebe. (Bd. 41, 

1889.) | 
Uber ein Vorkommen yon Kantengeschieben und von Hyolithus- und 

Scolithus-Sandstein in Holland. (Bd. 42, 1890.) 
Cambrische und silurische Geschiebe bei Groningen. (Bd. 43, 1891.) 
Uber eine Sammlung von Geschieben von Kloosterholt (Prov. Groningen). 

(Bd. 50, 1898.) 

Von anderen Arbeiten, die sich auf dem Gebiete der 
Krystallographie und Geologie bewegen und in verschiedenen 
Zeitschriften des In- und Auslandes verdéffentlicht worden sind, 
seien hier genannt: 

Hine eigentiimliche Kernerscheinung beim FluSspat. (Zeitschr. f. Krystallo- 
oraphie, VII, 447—449.) 

Beitrag zur Kenntnis der Korrosionsflichen des FluBspats. (Ebendas. 
VIL, 449—556.) 

De Reuzenketels en hunne rol als ELE Bas aise (Album der 
Natuur. Groningen 1882.) 

Universalprojektionsapparat zur objektiven Darstellung der mikro- 
skopischen Bilder von Gesteinsdiinnschliffen. (Zeitschr. f. Krystallo- 
eraphie XII, 1, 1886). 

De rol der drakking in de Geologie. (Rektoratsrede, Groningen 1887.) 
Voordracht over de studie der Krratica. (Derde Natuur- en Scheikundig 

Coneress te Utrecht 1891.) 
Association internationale pour la recherche des erratiques de ’Kurope 

septentrionale. (Compte-rendu du Congres géologique inter- 
national en Suisse. VI. Session, Zirich 1894.) 

Mededeeling over eene boring in den Groninger honsrug en over 
Groninger Erratica. (Handlingen van het IV. Nederlandsch 
Natuur- en Geneeskundig Congress 1893.) 

Uber das Vorkommen von Erdpyramiden im Schwarzwald. (Neues 
Jahrb. f. Min. 1896, 1.) 

Beitrag zur Kenntnis des ’Pseudogaylussit und tber dessen Vorkommen 
in Holland. (Zeitschr. f. Krystallographie 28, 1897.) 

De Ontwikkeling onzer Kennis van den Groninger Hondsrug gedurende 
de laatste HKeuw. (Groningen 1901.) 

Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung der erratischen Vorkommnisse 
von Schonenschen Basalttypen in Niederland. (Geologisches — 
Central-Blatt 1904.) 

Mikroskopische Bilder Schonenscher Basalte. (Ebendas. 1906.) 
Basaltgeschiebe aus den Provinzen Groningen, Friesland und Drenthe. 

(Ebendas. 1906.) 
Das mineralogisch-geologische Institut der Universitat Groningen. 

(Ebendas. 1906.) 
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Facettengeschiebe und Kantengeschiebe im niederlandischen Diluvium 
und deren Beziehungen zueinander. (Ebendas. 1906.) 

Beitrage zur Geologie der Provinz Groningen. Grundbohrungen. (Mit- 
teilungen aus dem Mineralogisch-geologischen Institut der Reichs- 
universitat zu Groningen aus den Gebieten der Krystallographie, 
Mineralogie, Geologie und Palaontologie I. 2. 1908.) 

Die Begriindung der letztgenannten Zeitschrift ist seiner 
Initiative und Ausdauer zu verdanken. VAN CALKER besaB 
ein sehr liebenswirdiges, freundliches Wesen, das den Verkehr 
mit ihm sehr angenehm machte. Ihn, der sich die Frische 
der Jugend bis zum Alter bewahrt hatte, ergrift ein Jahr vor 
seinem Tode ein tiickisches Leiden, dem er am 16. Juli d. J., 

tief betrauert von seiner Gattin und Tochter, erlegen ist. 

24. Der thiiringische Plattendolomit und sein 

Vertreter im StaSfurter Zechsteinprofil, sowie 

eine Bemerkung zur Frage der ,Jahresringe“.’) 

Von Herrn E. ZimMERMANN in Berlin 

z. Z.*Bolkenhain, den 15. Juni 1913. 

Wenn man an irgendeiner Stelle am Siidrande des 
Thiringer Waldes, vom Werratale bei Eisenach und Salzungen 
sudwarts uber Liebenstein und Sonneberg bis Mellrichstadt, 
oder am Nordrande desselben Gebirges zwischen LEisenach, 
Ilmenau und Saalfeld, bei Stadtilm und Arnstadt, oder am 
Nordrande des Ostthiringischen Schiefergebirges zwischen 
Saalfeld und Gera, oder endlich bei Altenburg und bei Migeln 
in Sachsen, aus dem Buntsandstein hinabsteigend in die Zech- 
steinformation eindringt, sei es in einem Profil tber Tage, 
sei es in einer Bohrung, so trifft man stets schon sehr bald 
ein rund 10 bis 20 und mehr Meter miachtiges geschlossenes 
Schichtenpaket eines carbonatischen Gesteins von grdSerem 
oder geringerem Magnesiagehalt an. Wegen der haufigen, aber 
allerdings nicht durchgangig ausgepragten plattigen Schichten- 
absonderung hat man dieses Gesteinspaket mit dem stratigra- 
phischen Namen Plattendolomit zu bezeichnen sich gewohnt, 

1) Vortrag gehalten in der Sitzung vom 7. Mai 1913. 
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wihrend es friher gern als Stinkkalk (= bituminéser Kalk) 
bezeichnet wurde. AuBer der plattigen kommt auch eine 
brecciése Struktur mit undeutlicher Schichtung (Zellenkalk), 
ja selbst eine Auflésung zu lockerem feinen Dolomitsand vor. 
Bezeichnend ist aber in dem genannten Gebiete stets die Ge- 
schlossenheit dieser Carbonatgesteinsfolge, d.h. ihre Freiheit 
von andersartigen LHinlagerungen in irgendeiner auffalligen 
Starke und ihr ununterbrochenes Aushalten im Streichen. — 
Diese Geschlossenheit bedingt in der Regel auch ein bezeichnen- 
des landschaftliches Auftreten, namlich als eine ausgepragte 
Stufe, die sich oft genug selbst mit der (in Thiringen so 
besonders schénen) Stufe des Trochitenkalks im Oberen Muschel- 
kalk messen kann. An Versteinerungen fihrt der Platten- 
dolomit nur wenige, dafiir oft individuenreiche Arten, deren 
Erhaltungszustand freilich meist so mangelhaft ist, da’ man 
auf ihre Bestimmung und ihre da und dort angegebenen Namen 
nicht einen allzugroBen Wert legen sollte. Am haufigsten ist ein 
(oft aufgeklappt doppelschalig vorkommender) Schizodus sowie 
eine zuerst als Aucella Hausmanni angegebene Muschel, die 
aber nicht die weitgespreizten Wirbel der spater als Liebea 
Hausmanni WAAGEN bezeichneten Form des Mittleren Zech- 
steins besitzt und davon also wohl auch generisch verschieden 
ist. Auch Gervi/lia kommt vor, sowie eine als Turbonilla 
altenburgensis bezeichnete Schnecke. Andere weniger haufige 
und weniger wichtige Formen tibergehe ich hier. AuSerdem 
sind breite und fadige Chondrites-Bander haufig. Trotz meiner 
gewiB in jeder Beziehung ausgedehnten Erfahrung im Platten- 
dolomit des ganzen genannten fiir ihn typischen Gebietes habe 
ich nur ein einziges Mal eine wesentliche faunistische Ab- 
weichung gefunden, namlich in dem Plattendolomit einer 1911 
in Késen niedergebrachten Sool-Bohrung, der in einzelnen 
etwas mergeligen Schichten von Bryozoen (cf. Stenopora poly- 
morpha) geradezu_ strotzte. Brachiopoden habe ich nie 
gefunden. 

Uber diesem Dolomit hatte man bisher niemals ein Salz- 
lager angetroffen, wohl aber unter ihm, indes noch getrennt 

durch den je nach seiner Gips- und Anhydritfihrung 15 bis 
tiber 40 m michtigen ,,Unteren Letten“ (so genannt im Gegen- 
satz zu dem itiber dem Platsendolomit legenden ,Oberen 
Letten“). Dieses in vielen Bohrléchern und Schachten, be- 
sonders im Werragebiet (z. B. bei Salzungen, Heringen und 
Berka) erschlossene, oft iber 200 m machtige Steinsalzlager 
enthalt hier etwa an der Ober- und Untergrenze seines mitt- 
leren Drittels je ein diimnes, aber wertvolles Kalisalzlager, 
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ist aber frei von einer in bezug auf Selbstandigkeit auch nur 
irgendwie in Betracht kommenden Anhydriteinlagerung. Uber 
Tage fehlt natiirlich dieses Salzlager infolge Auslaugung, aus 
gleichem Grunde auch in manchen Tiefbohrungen; in anderen 
aber scheint es auch urspriinglich zu fehlen, und dann manch- 
mal durch ein (kalifreies, aber ansehnliches) Steinsalzlager in 
einem anderen, tieferen, Horizont ersetzt zu sein; ein Verhalten, 

das hier nur nebenbei erwahnt sei, da es zum Gegenstande 
der vorliegenden Erérterung in keiner unmittelbaren Bezie- 
hung steht. 

Den Plattendolomit und den ihn einschlieBenden Oberen 
und Unteren Letten sieht man als die typischen Vertreter 
des Oberen Zechsteins an; man ist gewdhnt, auch das ge- 
nannte kalifihrende Haupt-Steinsalzlager des Werragebietes 
noch dazu zu rechnen. — 

In scharfem Gegensatz hierzu steht die Ausbildung 
des oberen Teils des Zechsteins in Norddeutschland, wo 

man sie zwar iber Tage kaum je in einem einwandfreien 
durchgehenden Profil aufgeschlossen findet, aber aus vielen 
Dutzenden von Tiefbohrungen und Schachten, z. B. im StaB- 
furt-Halberstadt-Magdeburger Becken, bei MRiidersdorf und. 

Sperenberg, ausgezeichnet kennt. Wenn man hier in gleicher 
Weise vom Buntsandstein aus in den Zechstein eindringt, so 
mu8 man ein —, in vielen Fallen zwei machtige Steinsalz- 
lager, das Altere, oder auBer diesem vorher auch noch das 
Jiingere, sowie verschiedene machtige Anhydritlager durch- 
teufen, ehe man auf eine ansehnliche Carbonatgesteins- 
bank trifft; es ist dies zwar auch ein stark bituminéses, aber 

stets AuBerst diinn (oft papierdiinn) geschichtetes Gestein, der 
Stinkschiefer. (Auch hier nur nebenbei sei erwahnt, daB 
in dem darunter wiederum folgenden machtigen Anhydrit zu- 
weilen noch einmal ein [dann stets diinnes, nur 5—10 m 
starkes| Steinsalzlager folgt.) 

Das einzige schichtenmaBige Carbonatgestein'), 
das man vorher antreffen kann, ist der obere Teil des 

,Grauen Salztones,” jener wichtigen, obgleich insgesamt 
nur 4 bis 8 m starken Schicht an der Obergrenze des Alteren 
Salzlagers, der man insbesondere die Erhaltung des gerade 
an dieser. Obergrenze —- (und zwar nur an dieser einen 
Stelle) — ausgebildeten Kalilagers zumiBt. Aber dieses 

1) Abgesehen also von nu8- bis kopfgroBen Konkretionen, die im 
Roten Salzton und in dem das Jingere Salz tberlagernden massigen 
roten Tongestein hier und da vereinzelt zu beobachten sind. 



ebengenannte Carbonatlager in dem ja an sich schon so schwachen 
Salzton ist so gering machtig und meist so wenig auffallig, 
da8 es in keinem der so vielen Bohrprofile ausdricklich her- 
vorgehoben wird, und da8 auch EveRDING (1907) in seiner 
wertvollen allgemeinen Bearbeitung der Salzlagerstatten1) es 
nur nebenbei, in einer Zeile, erwahnt. H. PRECHT war es, 
der zuerst (1882)”) die Aufmerksamkeit darauf gelenkt und 
dabei die merkwirdige Tatsache (wenigstens an zwei Fund- 
orten) festgestellt hatte, daB es kein gewéhnliches Kalk- oder 
Dolomitcarbonat, sondern daB es Magnesit sei. (Ob diese 
Feststellung verallgemeinert werden darf, ist noch weiterer 
Untersuchung bediirftig.) 

Bemerkt sei aber, da8 gerade diese Zone es war, 
die mir die erste Ssssus a peae aus dem_ ,,Salzton“ ee 
und da ich auch spaterhin die meisten Salztonversteinerungen 
gerade in den carbonatischen (mergeligfesten) Gesteinspartien 
dieses Schichtengliedes gefunden habe’). Diese Versteinerungen 
stimmten — merkwirdig genug — mit denen des Platten- 
dolomites itiberein, waren namlich vorwiegend Schizodus, 
Gervillia und vielleicht Awcella sowie (sehr haufig) Chon- 
drites. Aber eine 4uBerliche Gesteinsihnlichkeit war nicht 
oder kaum vorhanden. — 

Der beschriebene Gegensatz in der gesamten Entwick- 
lung des oberen (— ich schreibe hier ausdriicklich nicht: 
Oberen —) Zechsteins in beiden Gebieten ist so groB, daB 
ich (a. a. O. 1904) dafiir die Namen Werratypus und 
StaBfurter Typus geprigt habe, Namen, die dann EVERDING 
1907 in die Literatur einfiihrte, allerdings in der beschrank- 
teren Anwendung nur auf die Ausbildung der Haupt-Salzlager. 

Der Plattendolomit konnte also auf Grund der bis 
dahin gemachten Erfahrungen als ein Leithorizont dafir 
gelten, da8, wenn man in einiger Entfernung unter ihm das 
Salzlager nie man es im Werratypus EVERDINGs ent- 
wickelt, das Kalilager also nicht sogleich an seiner Oberkante 
finden ae 

1) H. Everpine: Zur Geologie der deutschen Zechsteinsalze. 
(Festschrift: Deutschlands Kalibergbau.) Berlin 1907. 

*) H. Precut: Vorkommen und Verarbeitung von Salzton aus dem 
Stafifurter Salzlager (Chemiker-Ztg. 6, 1882, 197—198). 

3) is ZIMMERMANN: Hiniges fiber das norddeutsche Kalisalzlager 
und marine Versteinerungen darin. (Diese Zeitschr. 56, 1904, Mon.-Ber. 
S. 47—52.) Die damals von mir aus diesem Horizont von Sperenberg 
angegebene, doppelklappig als voller Schwefelkieskern erhaltene kleine 
Terebratel ist auch bis heute die einzige Brachiopode geblieben, die 
mir aus diesem Horizont bekannt geworden ist. 
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In entsprechender Weise konnte man das Antreffen des 
Stein- und Kalisalzes im StaBfurter Typus an einem anderen 
Gestein vorausbestimmen, das also ebenfalls einen weithin 

durchgehenden Leithorizont darstellt; und zwar _ bildete, 
— falls es nicht schon das Jiingere Steinsalz mit seinen 
charakteristischen Einlagen von Rotem Salzton und Pegmatit- 
anhydrit') tat, das ja oft ausgelaugt sein konnte, — diesen 
Leithorizont fir den StaSfurter Salzlagertypus eine 
(30 bis 50 und selbst bis 80 m) miachtige, ebenfalls véllig 
geschlossene, also durch kein anderes Gestein unterbrochene 
Zone von Anhydrit, fiir die ich wegen dieser Bedeutung den 
seitdem allgemein angenommenen Namen Hauptanhy drit 
vorgeschlagen habe (a. a. O. 1904, S. 48). Zwischen diesem 
und dem Kalisalzhorizont von StaSfurt lag dann nur noch 
— als diimne Schicht —- der schon genannte Graue Salzton 
(und héchstens noch ein paar wenige Meter kaliarmes Stein- 
salz). Es mége noch besonders betont sein, daf ein auch 
nur annahernd gleichmachtiges Anhydritlager dem Zechstein 
des Werratypus oberhalb des Salzlagers durchaus fehlt. — 

Bei der Einheitlichkeit des deutschen Zechsteinsalzbeckens 
muSte man nun erwarten, daB zwischen beiden Typen. trotz 
ihres Gegensatzes enge stratigraphische Beziehungen und 
petrographische Ubergange bestinden. Und doch waren diese 
lange Zeit unbekannt oder verkannt?). Selbst das raumlich 
zwischen StaBfurt und Werra vermittelnde Siidharz- und 
Kyffhausergebiet bot in den durch die Salzbohrungen 
aufgeschlossenen Profilen, wenigstens in der gewodhnlichen Ab- 
fassung ihrer Schichtverzeichnisse, scheinbar keine Annaherung, 
sondern es schlo8 sich durch das Vorhandensein und die 
Reihenfolge von ,Jiingerem Salz, machtigem Hauptanhydrit, 
Salzton“ und durch das Fehlen des Plattendolomits sowie 
auch dadurch, da8 nur ein einziger Kalihorizont vorkommt 
und dieser fast unmittelbar unter dem Salzton liegt, durchaus 
an StaBfurt an, so da ich einen ,Siidharztypus* nur fir die 
Ausbildung der Kalilagerstatte selbst als berechtigt anerkennen 

1) E. Zimmprmann: Uber den ,Pegmatitanhydrit* und den... 
,Roten Salzton“. (Diese Zeitschr. 59, 1907, Mon.-Ber. S. 136—143). — 
Diese beiden Schichten in ihrer charakteristischen Verbindung waren 
bisher aus dem Gebiet des Werratypus noch unbekannt, wenn auch 
ein (oder mehrere) diinne Bankchen von typischem Pegmatitanhydrit- 
gestein im dortigen Steinsalz gelegentlich beobachtet sind. 

?) Der Anhydrit und Salzton z. B., die in den Werrabohrungen 
‘n dieser Reihenfolge angetroffen wurden, entsprechen durchaus nicht 
dem Hauptanhydrit und Salzton des StaBfurter Gebietes, wie es doch 
die Bohrunternehmer oft genug den Aktionaren glauben machen wollten. 

26 
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konnte. Hier hat man nun aber auch Aufschlisse der 
betreffenden Schichten titber Tage, und zwar findet man sie 
hier vorzugsweise durch Letten und ,,Jiingeren Gips“ (diesen 
in mehreren Horizonten) vertreten, und als Einlagerung in den 
‘Letten wird gelegentlich — indes nicht durchgangig verfolg- 
bar — Dolomit auf den geologischen Karten angegeben und 
Plattendolomit benannt. Da aber in den Schichtverzeich- 
nissen der Bohrungen kein Dolomit aufgefiihrt wird und ich 
diesen Plattendolomit nicht aus eigener Anschauung kannte, 
so habe .ich ihn lange Zeit nicht weiter gewirdigt, und erst 

GRUPE hat neuerdings die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt 
bei seinem Versuch, die Plattendolomitfrage zu losen- Ich 
komme darauf noch zurick. 

Ich habe aber nun schon seit langer Zeit die Frage der 
Parallelisierung beider Typen verfolgt, und da schien mir einen 
ersten wichtigen stratigraphischen Anhalt eine an sich ganz 
unscheinbare Schicht von Sandsteinschiefer zu bieten. Dieses 
Gestein, das in meiner Heimat (Gera) von K. Th. LIEBE zuerst 
aufgefunden') und mir daher von Jugend auf bekannt war, 
fand ich namlich nicht bloB an vielen Stellen am Rande des 
Thiringer Waldes tber Tage in seiner charakteristischen Aus- 
bildung wieder, sondern ich erkannte es auch in den Bohrkernen 
zahlreicher Salzbohrungen im Siidharzgebiete. Ich nehme sogar 
als leicht moéglich an, daB es in den Bohrungen des eigent- 
lichen StaBfurter Gebietes, deren mir nur wenige aus eigenen 
Untersuchungen bekannt sind, wie auch in Ridersdorfer und 
Sperenberger Bohrungen, deren ich ebenfalls nur einige genau 
kenne, nur der Beobachtung anderer und selbst meiner eigenen 
entgangen ist, da ich damals seinen Wert noch nicht genigend 
beachtete und darum nicht immer besonders nach ihm forschte. 
Dieser Sandstein ist aber in der Tat leicht zu titbersehen, da 
er nur in einer etwa 1 bis 3 m miachtigen Lettenzone als 
eine oder mehrere diinne Lagen vorkommt, die insgesamt 
meist wieder nur einige Dezimeter stark sind, und da er weder 
durch Harte noch durch lebhafte Farbe oder durch Ge- 
schlossenheit auffallt; er ist vielmehr nur ein dinnblattriger, 
uberaus feinkérniger, glimmerreicher Sandsteinschiefer von stumpf 
grauer, grau- oder gelblichweifer Farbe, die nur wenig von der 
der umgebenden Letten abweicht. Was ihm aber doch eine 
besondere Bedeutung verleiht, ist erstens der Umstand, da8 er 
tiberhaupt ein deutlich klastisches Gestein bildet mitten in der 

1) K. Th. Lrepn: Erlauterungen zur Geologischen Karte von 
PreuBen usw., Bl. Langenberg, S.9. Berlin 1878. 



doch im itibrigen pelitischen oder chemisch-salinischen Schichten- 
folge, und zweitens, daB er tiberall eine feine, fast in jedem 

Zentimeter wechselnde Schragschichtung mit reichlicher Zwischen- 
schaltung toniger dunklerer Lagen besitzt. Diese Struktur ist 
so eigenartig und bezeichnend, wie es nur irgendeine sein 
kann, und ich kann mir nicht leicht vorstellen, da8 ein so 

besonderes Gestein sich an verschiedenen Orten in verschiedenen 
Horizonten unserer Salzformation gebildet haben sollte; viel- 
mehr hatte ich schon lange die Vermutung und habe, je mehr 
ich mich damit beschiftige, um so fester die Uberzeugung, 
daB es einen einzigen durchgehenden Horizont darstellt. 

Diese Vermutung hat denn auch H. EVERDING, mit dem 
ich mich bei Abfassung seiner Schrift oft unterhielt, tber- 
nommen und in seinem Profil III (Anlage V) dadurch zum 
Ausdruck gebracht, daB er den diesen Sandsteinschiefer 
einschlieBenden Unteren Letten des Werratypus in 
den denselben Sandsteinschiefer fihrenden Grauen 
Salzton des Sitdharz-StaBfurter Typus itbergehen 
lie8. Gleichzeitig zog er, bei der vorhandenen Konkordanz, 
aber auch die notwendige Folgerung hieraus, namlich da8 er 
dann auch das unmittelbare Hangende beiderseits, 
den Plattendolomit und den Hauptanhydrit, einander 
gleichsetzte und in der Zeichnung ebenfalls glatt ineinander 
tiberfiihrte. 

Er gibt aber selbst zu (a. a. O., S. 109), da8 ihm weitere 
Beweise noch fehlten und ,ecin unmittelbarer praktischer 
Beweis fiir die Identifizierung zurzeit noch nicht zu 
erbringen sei.“ 

Die dann zu erwartenden petrographischen Uberginge 
waren eben damals noch nicht bekannt und die Bedeutung der, 
wie sich jetzt zeigt, sehr zahlreich auch in den damals schon 
niedergebrachten Bohrungen vorhandenen ersten Anfange solchen 
Ubergangs (dolomitische Verunreinigung des Hauptanbydrits) 
war noch nicht erfa8t worden. In den allerletzten Jahren 
sind nun aber auch vollbeweisende Aufschliisse durch die vom 
Siidharzgebiet gegen den Thiringer Wald hin immer weiter 
vorgeschobenen Bohrungen geschaffen worden. — 

In der sicheren Zuversicht, daB gerade diese Bohrungen 
in Mittelthtiringen die erhofften Ubergange und 
Beweise bringen miBten, habe ich gerade sie eifrig ver- 
folgt, muBte dabei freilich jahrelang geduldig warten und mit 

ansehen, da inzwischen Arbeiten von GRUPE und REIDE- 
MEISTER erschienen, die zu einem ganz anderen Ergebnis 
kamen. Nachdem jetzt aber diese Bohrungen in Mittel- 
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thiiringen so gut wie abgeschlossen sind, erscheint es wohl 
angebracht, hiertiber Mitteilungen zu machen. Indes hatte ich 
auch damit immer noch gewartet, einerseits, bis ich gewisse 
nahere chemische und mikroskopische Umtersuchungen hatte 
ausfihren kénnen, anderseits, bis ich von den beteiligten Unter- 

nehmungen, denen ich fir ihr forderndes Entgegenkommen 
sehr zu Danke verbunden bin, die unbeschrankte Genehmigung 
zu Verdffentlichungen erhalten hatte, wahrend ich jetzt noch 
auf Nennung von Namen und Angabe von Tiefen verzichten 
mu8. SchlieBlich gab mir aber ein duBerer, hier nicht zu 
besprechender Zufall Anla8 zu meinem Vortrag, und so auch zu 
dem vorliegenden Bericht dariber. 

Diese auf verschiedenen Linien von N nach S vor- 
schreitenden Bohrungen in Mittelthtiringen schienen, nach den 
eingangs mitgeteilten Gesichtspunkten beurteilt, den Zechstein 
noch immer in dem Staffurter Typus (diesen Begriff also in 
meinem weiteren Sinne genommen) darbieten zu wollen. Denn 
sie trafen gleich am Anfange desselben ein Steinsalz von 
ansehnlicher Machtigkeit an, das petrographisch sogleich als 
Jiingeres erkennbar war und als solches sich weiterhin auch 
durch das eingelagerte Schichtenpaar Pegmatitanhydrit mit 
Rotem Salzton, beide in typischster Ausbildung, bekundete. 
Aber alsbald darunter begann die Abweichung: nur in einzelnen 
nérdlichen Bohrungen fand sich noch ein machtiger, massiger, 
strahliger Hauptanhydrit, in siidlicheren Bohrungen aber war 
von ihm nur noch ein kleiner Rest in der genannten 
Beschaffenheit oder gar nur seine — auch aus dem StaB- 
furter Gebiet bekannte — dinne MHaube von _ dichter, 

schichtiger Ausbildung wtbrig, im tibrigen aber, d. h. nach 
unten, trat an die Stélle des Anhydrits, mit allmahlichem 

Ubergang, ein véllig geschlossenes Dolomitlager von 10 
bis 24 m Machtigkeit! Auch die darunter lagernde Schicht 
von Letten und Salzton war eigenartig: zunichst zwar noch 
grau, besaB sie in tieferen Lagen auch rote Farbungen, auBer- 
dem umschloB sie die oben besprochene LHinlagerung von 
Sandsteinschiefer und besaS die verhdltnismaBig grofe 
Machtigkeit von 12 bis 25 m! Danach konnte man sie eher 
als Unteren Letten denn als Grauen Salzton (der bei 
StaBfurt wohl immer nur grau ist) bezeichnen, und den Dolomit 
tber ihr konnte und muSte man nach Machtigkeit und Ge- 
schlossenheit durchaus fir Plattendolomit ansehen; hatte 

er doch mit diesem auch den Bitumenreichtum, die Fein- 
kérnigkeit und Tonarmut, und auch die Fossilien (Schizodus 
und Chondrites) gemein, und zeigte er doch auch wie dieser 



plattige Schichtung und nur darin eine Abweichung, daB die 
Absonderung (Spaltbarkeit) nach dieser Schichtung und ebenso 
die senkrechte Zerkliiftung (jene zwei Eigenschaften des Platten- 
dolomits, die dessen Wasserfiihrung bedingen und ihn beim 
Bergmann berichtigt haben werden lassen) nicht oder nur 
andeutungsweise ausgebildet, das Gestein tiberhaupt ungemein 
zah und iiberdies viel dunkler war. Aber diese Abweichungen 
lieBen sich ja aus der bisher unbekannten groBen Frische des 
Gesteins, die es sich bei seiner Tiefenlage von rund 1000 m 
bewahrt hatte, leicht erklaren. 

Ks lag hier also ein ausgezeichnetes Bindeglied zwischen 
StaBfurter und Werratypus vor: vom ersteren Jiingeres 
Steinsalz in typischster Form und mit typischen Ein- 
lagerungen und ein unscheinbarer Rest von Haupt- 
anhydrit, — vom letzteren Plattendolomit in — man 

kann wohl ebenfalls sagen: typischster, nur ungemein 
frischer Form und passender Machtigkeit, und endlich 
darunter ein echtes Mittelding zwischen ,Grauem 
Salzton“® und ,Unterem Letten’, mit dem bezeichnen- 
den Sandsteinschiefer! Das nun folgende — kalifiihrende 
— Salzlager war wieder (wie nur nebenbei bemerkt sei, da 
es nicht unmittelbar fiir unsere Frage von Bedeutung ist) in 
StaBfurter oder genauer in Siidharztypus ausgebildet. 

Damit war nunmehr auch klipp und klar erwiesen, daB 
Hauptanhydrit und Plattendolomit sich stratigraphisch 
vertreten und im Ubergangsgebiet sich miteinander 
verzahnen, so zwar, daB, wo beide Gesteine im selben Profil 
ubereinander vorkommen, der reine’) Anhydrit wesentlich oben, 
der reine’) Dolomit wesentlich unten liegt. 

Petrographisch vollzieht sich der obengenannte all- 
mahliche Ubergang beider Schichten in vertikaler Richtung, 
also in einem und demselben Bohrloch, in dreifacher Art: 

entweder stellen sich klein- bis mittelkérnige gleichmabig 
durcheinander krystallisierte, spitig glitzernde Mischungen von 
Dolomit und Anhydrit ein; oder der braunliche Dolomitgehalt 
tritt als schlierig bis schichtig angereicherte Verunreinigung 
im sonst reineren wei8en oder blaulichen Anhydrit auf; oder 
endlich der Anhydrit bildet in wechselnder Reichlichkeit scharf 
umgrenzte, ellipsoidische linsen- bis bohnen-, ja bis fast faust- 
groBe Knollen im Dolomit und hat dabei oft alabasterartige 
Reinheit, wei8e Farbe und feinkérnige Krystallinitat oder auch 

!) Das Wort ,rein“ in dem Sinne verstanden: frei (oder wenigstens 
moglichst frei) von Beimengungen der anderen Gesteinsart! 
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schon die strahlige Struktur des typischen Hauptanhydrits. Ge- 
wohnlich kommen zwei oder alle drei dieser Mischgesteine 
zusammen im selben Bohrloche vor. 

Nebenbei sei erwahnt, daB gerade von diesen Misch- 
gesteinen aus, namlich durch Auslaugung des Anhydrit- 
bzw. Gipsgehaltes und durch dann in wechselnder Art und 
Starke einsetzende Umkrystallisation und Verkittung der 
Carbonatpartikeln, sich die verschiedenen Arten der lockeren 
(ascheartigen), der zellenkalkartigen und der blasigen Rauch- 
wacke erklaren lassen, die man tiber Tage in der Zone des 
Plattendolomits (aber allerdings auch in der des Hauptdolomits 
des Mittleren Zechsteins) so haufig trifft. 

Durch die groBe Zahl der nunmehr vorhandenen Bohrungen 
ist aber auch der Ubergang beider Facies in horizon- 
taler Richtung gut bekannt geworden, und zwar vollzieht 
er sich quer durch das Thiringer Becken hindurch in ungefahr 
nordsidlicher Richtung in der Weise, daf von einer mittleren 
Zone des Beckens aus nach Nord (bzw. Nordnordost) hin der 
obere anhydritische Teil der Schichtfolge an Machtigkeit und 
— unter Verlust der. schichtigen Absonderung — an vor- 
herrschender Ausbildung der strahligen Struktur zunimmt, der 
untere dolomitische Teil aber an Machtigkeit sich verringert 
und gleichzeitig eine immer starkere Beimischung von strahligem 
Anhydrit erfahrt, bis schlieBlich -—- schon im Siidharz-Mans- 
felder Gebiet — die ganze Schichtmachtigkeit scheinbar aus- 
schlieBlich durch Anhydrit vertreten wird. 

Aber es ist bemerkenswert, wenn auch von anderer Seite 

bisher tibersehen, daS eine verschwommene (diffuse) Durch- 
staubung mit Dolomit in einem grofen unteren Teile des 
Hauptanhydrits, die in diesem sonst blaulichen Gestein eine 

eigenartig wolkige braunliche Marmorierung erzeugt, auch noch 
selbst durch das engere StaSfurter Gebiet hindurch bis nach 
Ridersdorf und Sperenberg hin nachweisbar ist. Diese 
dolomitische Verunreinigung des Hauptanhydrits, die 
fir ihn sehr bezeichnend ist, gewinnt erst jetzt, in diesem 
Zusammenhange, eine besondere Bedeutung, namlich als letzter 
Auslaiufer — oder, wie man will, erstes Anzeichen — der 

Facies des Plattendolomites! Wie wenig sie bisher beachtet 
wurde, mége daraus hervorgehen, da8 selbst EVERDING an der 
dafiir geeignetsten Stelle (a. a. O., S. 70) nur sagt: Der Haupt- 
anhydrit lagert véllig konkordant dem Salzton auf und erscheint 
zudem ,durch den Dolomitgehalt der obersten Schichten des 
Salztons organisch mit diesem verbunden“; den Dolomitgehalt 
des Hauptanhydrits erwahnt er also nicht! 



Wo die rein dolomitische Ausbildung des unteren Teils 
des Hauptanhydrithorizontes schon kraftig vorhanden ist, ver- 
wischt sich naturgem48 die sonst immerhin recht scharfe Grenze 
gegen den oberen, dolomitiscben (nach PRECHT magnesitischen) 
Teil des Grauen Salztons, und dann ist es wohl ohne wesent- 
lichen Belang, ob man diesen so geringmiachtigen Dolomit 
(wie gesagt 1 bis 3m) noch mit als Vertreter des Platten- 
dolomits, dem er sich ja auch durch seine Fossilfiihrung an- 
schlieBt, ansieht oder nicht. 

Wenn im vorausgehenden immer nur von ,Dolomit* 
die Rede gewesen ist, so will ich doch ausdricklich hervor- 
heben, da8 ich nur gelegentlich und flichtig eine Prifung mit 
Saure vorgenommen, dann aber allerdings fast stets den Kin- 
druck gewonnen habe, es mit Dolomit zu tun zu haben. Ks ist 
aber leicht méglich, daB genauere und an mehr Stiicken aus- 
gefihrte Untersuchungen, insbesondere mikroskopische und quan- 
titativ chemische, noch andere Carbonate bzw. Mischungen 
von Calcit und Magnesit nachweisen werden, wie das ja friher 
PRECHT und neuerdings REIDEMEISTER auch getan haben. 
Sehr erwunscht waren dann aber auch eingehende Studien 
tiber die oben kurz besprochenen anhydritisch-dolomitischen 
Mischgesteine, besonders auch itber die Paragenesis ihrer 
Komponenten und tiber deren etwaige Umbildungen bei der 
Umwandlung des Gesteins in , Rauchwacke". 

Meine in vorliegender Arbeit dargestellten Beobachtungen 
iiber den petrographischen Ubergang und die stratigrapbischen 
Beziehungen vom Plattendolomit und Unteren Letten des Werra- 
typus zum Hauptanhydrit und Grauen Salzton des StaBfurter 
Typus sind, um es zu wiederholen, in dem dafiir von vornherein 
als naturgema8 bestes zu bezeichnenden raumlichen Bindeglied, 
dem Mittelthiringischen Becken, gemacht, und zwar an min- 
destens 10 von mir selbst an Ort und Stelle, also in mog- 
lichster Vollstandigkeit ihrer Bohrkerne, untersuchten Tief- 
bohrungen, wobei auch noch die stets so gut wie horizontale 
Lage der Schichtung und der Mangel sonstiger Lagerungs- 
stérungen als wertvolle Nebenumstande in Betracht kommen. 
Ihnen haben ferner eine mindestens ebenso groBe Zahl von 
in Nordthiiringen, der Provinz Sachsen und Brandenburg eben- 
falls an Ort und Stelle, und eine noch grd8ere Anzahl von 
nur an mehr oder minder vollstandig eingesandten Bohrkern- 
reihen von mir selbst untersuchten Tiefbohrungen zugrunde 
gelegen. Mein an so gutem und reichlichem Material gefthrter 
Beweis fir die stratigraphische Aquivalenz von Plattendolomit 
und Hauptanhydrit kann demnach wohl als gelungen gelten, 
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wenn ich ihm vorlaufig auch (aug den oben angegebenen 
Griinden) keine Einzelangaben tiber Ortlichkeiten und Tiefen 
beifigen kann. — 

Zu einem ganz anderen Ergebnis ist GRUPE gelangt, der 
sich ebenfalls um die Plattendolomitfrage eifrig und ernstlich 
bemiiht und sich dazu schon in mehreren Veréffentlichungen') 
geaiuBert hat. Von dem ihm genauer bekannten sidhannover- 
schen Gebiet ausgehend, das ihm aber nur mangelhafte Tages- 
aufschliisse und drei, wie er glaubte, geeignete Tiefbohrungen 
bot, verficht er hier die Meinung, da8 sporadische Dolomit- 
knollen und dinne Dolomitbinkchen, die er gelegentlich im 
,Hangenden’”) des Jiingeren Steinsalzes fand, Vertreter des 
hessisch-thiringischen Platterdolomits seien, nicht der viel 
tiefere Hauptanhydrit und Graue Salzton, die in seinen Boh- 
rungen ebenfalls vorhanden sind, tiber deren Beschaffenheit er 
aber keine besonderen Bemerkungen macht. JDer Platten- 
dolomit verliere demnach von Thiringen her nach dem Harz- 
rand und Hannover hin immer mehr an Machtigkeit und Ge- 
schlossenheit, lése sich zum Schlu8 in jene Einzelknollen auf 
und werde dabei auch immer ton- und sandreicher; infolgedessen 
lasse sich der Letten, dem diese Knollen eingelagert seien, nicht 

mehr zwanglos in Oberen und Unteren Letten gliedern. Als 
hervorstechendste Folgerung aus seinen Darstellungen zieht 
GRUPE selbst die, daB die Salzlager des Werra- und des 
StaBfurter Typus sich gegenseitig in ihrer ganzen 
Ablagerung entsprechen! 

Demgegeniiber’ besagt das Ergebnis meiner Unter- 
suchungen fir die Salzlager, daB das Staffurter Jiingere 

1) Grupe: Die Zechsteinvorkommen im mittleren Weser-Leine- 
Gebiet usw. (Jahrb. d. Kgl. Preu8. Geol. Landesanst. 29, 1908, 5. 39 
bis 57). — Derselbe: Die stratigraphischen und tektonischen Ergebnisse 
der neueren Kalibohrungen im Hannoverschen Kichsfelde. (2. Jahresb. 
d. Niedersaichs. geo]. Ver., Hannover 1909, S. V—X). — Derselbe: Die 
Zechsteinformation und ihre Salzlager im Untergr. des Hannoverschen 
Hichsfeldes. (Zeitschr. f. prakt. Geol. 1909, 8. 185 ff.) 

Auch C. Rempemerster hat sich in seiner Dissertation der 
GrupHschen Auffassung angeschlossen. Nach meiner Meinung hieBe es 
aber dieser Schrift zu viel Ehre antun, stratigraphisch auf sie einzugehen. 

*) Unter diesem ,Hangenden“ scheint er aber sowohl die Letten 
iber dem Jiingeren Steinsalz, wie auch den Roten Salzton im oberen 
Teile dieses Salzes zu verstelhen, trotzdem sie durch 80—110 m Schichten- 
machtigkeit getrennt sind. — Dolomitknollen im Roten Salzton und im 
roten massigen Tongestein iber dem Jiingeren Salz kommen auch im 
thiiringisch-sachsischen Gebiete vor, dem ich meine Beweise entnommen 
habe. Ich habe sie auch yorn (S. 359) erwahnt, aber nie ist mir der 
Gedanke gekommen, daB dies Vertreter des stolzen Plattendolomits 
sein kénnten. 
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Steinsalz kein Aquivalent im jiingeren Teile des 
Werrasalzlagers besitzt, sondern viel jiinger, und, 
falls vorhanden'), erst tuber dem Plattendolomit zu 
finden ist. 

Im Vertrauen auf die stirkere Beweiskraft meiner in 
geeigneter gelegenem Gebiet und an viel reichlicherem, frischerem 
und nach jeder Hinsicht einwandfreiem Material gemachten 
Beobachtungen und Darstellungen verzichte ich darauf, auf 
die GRuUPEsche Auffassung niher einzugehen, und will nur 
auf zwei Konsequenzen derselben hinweisen. Die erste ist 
fiir GRUPE die auch von ihm selbst anerkannte Schwierigkeit, nun 
seinerseits das Aquivalent des so miachtigen Hauptanhydrits 
und des Grauen Salztons aus dem StaSfurter Profil im Werra- 
salzlager aufzufinden. Die zweite Konsequenz besteht fir 
GRUPE darin, da8 er fir den von mir an der Basis des 
Hauptanhydrits festgestellten, zwischen das Altere und Jiingere 
Salzlager eingeschalteten machtigen Dolomit, den ich eben fur 
den Plattendolomit halte, nicht blo® erst recht keinen Ver- 
treter im Werragebiet haben wiirde, sondern ihn auch im 
Sta8furter Typus wohl nur als ,Hauptdolomit™ deuten kénnte, 
und da8 er dann, zusammen mit ihm und erst recht, das darunter- 
liegende Kali- und Altere Steinsalz in den Mittleren Zechstein 
versetzen miBte, was aber wieder nicht dazu paft, daB er 
(a. a. O. 1908, S. 52, Anm. 2) dieses Salz dem _,,Unteren 
Letten” des Oberen Zechsteins einreiht. — 

Durch meine obigen Feststellungen ist die vergleichende 
Stratigraphie des deutschen Zechsteins wohl, wie ich hoffe, 
ein gutes Stiick geférdert worden, aber offener Fragen gibt 
es noch — oder nunmehr neu — eine ganze Anzahl, z. B. 
ob das Jiingere Steinsalz im reinen Werratypus tberall nur 
durch spatere Auflésung oder Auslaugung wieder entfernt ist 
oder ob und wo es von Ursprung an fehlt; — ob nicht die 
Auslaugungsriickstande des Jiingeren Steinsalzes, insbesondere 
der von der Auslaugung nur wenig leidende Rote Salzton, 
dasjenige sind, was man tiber Tage als den _ ,,plastischen 
Oberen Letten“*) zusammenfaSt, waihrend das ,,massige rote 
Tongestein“ der Tiefbohrungen, eine rund 30 m starke, magere, 
bréckelig zerfallende Schicht tuber dem Jiingeren Salz, von 
diesem nur durch den diinnen Grenzanhydrit getrennt, dann 
recht gut als Aquivalent des Bréckelschiefers angesehen werden 

1) Im Werragebiet, d. h. stidlich des |Thiiringer Waldes, ist es, wie 
nochmals besonders hervorgehoben sei, unbekannt. 

2) Also auch im Gegensatz zu GRrupe, der den Roten Salzton 
noch fiir den Unteren Letten beanspruchen méchte. 
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kéonte, wie es Prcarp') schon vorgeschlagen hat; ich wirde 
mich einer solchen Deutung nicht mehr verschlieBen. — Un- 
geklart ist ferner immer noch die Frage, wie unterhalb des 
Grauen Salztons — Unteren Lettens die Salzlager, also das 
Altere des Sta8furter Typus mit dem einen Kalilager oben, 
und das gesamte Werrasalzlager mit den 2 Kalihorizonten in 
der Mitte, sich zueinander stratigraphisch und genetisch ver- 
halten (vielleicht sind es gleichzeitige Niederschlage in ge- 
trennten Becken mit ganz verschiedener Zufihrungsart ihres 
Salzwassers). Unklar ist endlich auch noch die Parallelisierung 
der noch 4alteren Dolomit- und Anhydritlager im Werra- und 
(erweiterten) StaBfurter Gebiet, fir die leider nur sehr wenige 
Tiefbohrungen ein — meist auch nur unvollstandiges — Ma- 
terial geliefert haben. 

Nur andeuten will ich zum Schlu8 noch, da8 sich nun- 

mehr auch die Frage erhebt, ob die bisher angenommenen 
Grenzen zwischen den 3 Stufen des Zechsteins unseren durch 
die Tiefbohrungen so au8erordentlich erweiterten Kenntnissen 
gerecht werden, — ob man nicht die natirlichen Zyklen, d. h. 
die verschiedenen ,,Salzfolgen“ mit ihrem klastisch-carbonatisch- 
sulfatischen Zubehdr, der LHinteilung zugrunde legen solle, 
wihrend man jetzt Glieder desselben Zyklus auseinander reiBt 
und z. B. das Altere Salz in den Oberen Zechstein, den Alteren 

Gips in den Mittleren Zechstein stellt. Die vorstehend be- 
handelte Plattendolomit-Stellung ist hier m. E. von grofer Be- 
deutung, aber zu einer abschlieBenden Beantwortung ist die 
Frage noch bei weitem nicht spruchreif. Palageographisch ist 
die Feststellung von Wichtigkeit, da8 von den beiden Aqui- 
valenten das Carbonat (der Plattendolomit) sich an die ver- 
mutete Kiistenzone des Zechsteinsalzsees halt, das Sulfat (der 
Hauptanhydrit) dagegen an die Mitte. 

In Anknipfung an das Wort Stinkkalk, den alten Namen 
fir den Plattendolomit, legte ich bei dem Vortrag auch Proben 
des davon petrographisch und _ stratigraphisch streng zu 
scheidenden Stinkschiefers vor, sowie eines entsprechend 
gebauten Anhydrits, von welch beiden Gesteinen ich gerade 
ausgezeichnete lehrreiche lange Bohrkerne aus Schonebeck a. d. 
Elbe zur Hand hatte, und nahm sie zum Anla8, einige Worte 
uber die Frage der Jahresringe anzufigen. 

Beide Gesteine, dem Mittleren Zechstein als ansehnliche 
selbstindige Schichten angehérend und das Altere Steinsalz 

') Prcarn: Der untere Buntsandstein der Mansfelder Mulde usw. 
(Jahrb. d. Kgl. Preu8. Geol. Landesanst. f. 1910.) © 
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unterlagernd, sind in der Umgebung des Harzes und Kyffhausers 
weit verbreitet; der hier in Frage kommende Anhydrit bildet 
in diesem Gebiet tiber Tage den sogenannten Alteren Gips, 
und ihm gehoéren auch die durch ihre merkwirdigen Faltungs- 
erscheinungen bekannten ,,Schlangengipse’ an, die in allen 
Sammlungen zu finden sind. 

Der Stinkschiefer und die vorgelegte Anhydritart zeichnen 
sich durch eine duBerst regelmafbige und feine — beim Stink- 
schiefer fast papierdiinne, beim Anhydrit etwa kartonstarke —, 
urspringlich ebene und genau parallele, aber zu nachtraglichen 
Faltungen anscheinend sehr geneigte und geeignete Schichtung 
aus, in der sich also die einzelnen Lagen hundert- und tausend- 

fach sehr regelmaBig wiederholen. Und zwar findet dabei regel- 
maBig auch ein Wechsel zwischen zwei Substanzen statt: beim 
Stinkschiefer zwischen zwei verschiedenen Carbonaten, deren eines 

sich an der Erdoberflache durch leichtere Verwitterung vor dem 
anderen kenntlich macht, wodurch die oft wunderbar feine Spalt- 
barkeit des Gesteins erzeugt wird, — beim Anhydrit zwischen 
reinem weiBen Anhydritmineral, also Sulfat, und einem dunklen, 

vielleicht etwas tonigen Carbonat; dadurch erscheint dann der 
Gesteinsquerbruch feinparallel liniiert. 

Ich sehe in diesem regelmaSigen Wechsel immer eines 
schwerer und eines leichter léslichen Minerals nicht bloB ein 
Analogon, sondern ein wahres Homologon zu den ,Jahres- 

ringen~ des Alteren Steinsalzes; er ist in dem schlieBlich 
das Zechsteinsalz liefernden eintrocknenden Binnensee durch 
periodisch wiederkehrende Umstainde erzeugt worden, die bei 
den 3 Gesteinen von genau der gleichen Art gewesen sein 
missen. Diese Umstiande traten also, wie der Stinkschiefer 
zeigt, schon zu einer Zeit ein, in der die Konzentration noch 
so gering war, da8 sich nur Carbonat ausscheiden konnte, — 

setzten sich weiterhin fort, als sich neben dem Carbonat — 
und dieses an Menge tbertreffend — auch Sulfat ausscheiden 
konnte, und schlieBlich auch noch, als sich neben dem Sulfat — 
wiederum dieses an Menge tibertreffend — auch Steinsalz nieder- 
schlug; méglich, da8 selbst der spatere Wechsel von dicken 
Carnallit- und den diinneren Steinsalzbanken in gleicher Weise 

zu erklaren ist. 
Fir. den anzunehmenden periodischen Wechsel der Aus- 

scheidungsbedingungen méchte ich an einen Faktor denken, 
der in der Literatur bisher nicht genannt zu sein scheint, und 
der gleichzeitig auch die zur Erklarung der groS8en Anhydrit- 
und besonders Salzmassen notwendig anzunehmende haufige 
Zufuhr neuen Meereswassers plausibel macht, namlich an 



monsunartige, regelmaBSig wechselnde Winde. Nimmt 
man zwischen dem offenen Ozean und seinem abgeschnirten, 
zu einem eintrocknenden Binnensee und dadurch zu einer 
kontinentalen ,, Depression” gewordenen Busen eine supramarine, 
leicht zerstérbare Barre, etwa eine Nehrung, mit einer flachen, 
vielleicht meist verschlossenen, aber durch Zerstérung immer 
leicht (an derselben oder einer anderen Stelle) wieder her- 
stellbaren Durchbruchspforte an, so kann nach meiner, wie ich 
glaube, zwanglosen Vorstellung ein solecher Monsun diese Pforte, 
wenn er gerade auf sie zusteht, durch das sich aufstauende 
Wasser 6ffnen (und spater sein Gegenmonsun sie — allerdings 
auf andere Weise — schlieBen), und kann das inzwischen 
mehr oder minder eingetrocknete Binnenmeer wieder auffillen 
und durch Anderung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit in 
die Kintrocknungs- und Ausscheidungsbedingungen eben jene 
RegelmaBigkeit des Wechsels bringen, die zur , Jahresbildung™ 
fiihrt. 

25. Beitrége zur Kenntnis der Carbongattung 

Mariopierzs und ihrer Arten. 

(Hierzu eine Tabelle und 1 Textfigur.) 

Von Herrn W. Hots. 

Berlin, im Marz 1913. 
Noch kaum ein Jahr ist vergangen, seitdem die erste 

neuere Zusammenfassung tiber die Gattung Mariopteris und 
ihre Arten') erschienen ist, und doch halte ich es schon jetzt 
fiir angebracht, eine kurze Neubearbeitung zu geben. Dies 
ist wohl deshalb ein Bedirfnis, weil mehrere neue Arten seit 

Erscheinen oben erwahnter Abhandlung bekannt geworden 
sind, und zwar einesteils durch das in 8. B.' zur Verfigung 
stehende Material wie auch durch die Freundlichkeit einiger 
Herren, die mir bald eine Menge neues, interessantes Material 
zur Verfiigung stellten. Ganz besonders bin ich Herrn ZEILLER 
in Paris verpflichtet, dem ich auch an dieser Stelle meinen 
besten Dank fiir freundlichst titberwiesene Sticke aussprechen 

") W. Hurn: Die fossile Gattung Mariopteris in geologischer und 
botanischer Beziehung, Berlin 1912. 



mochte. Alle im folgenden erwahnten Spezies sind bereits 
in dem gro8angelegten Lieferungswerke, Abbildungen und 
Beschreibungen fossiler Pflanzen'), einzeln beschrieben worden. 
Der Wert der vorliegenden kleinen Arbeit soll darin liegen, 
alles Einzelne wieder beisammen zu finden, unter besonderer 

Ricksicht auf die Gattung selbst. Die Arbeit ist natiirlich 
vorlaufig immer noch nicht als abgeschlossen zu _betrachten, 
da die Zeit zweifellos Anderungen und Nachtrige bringen 
wird. Dennoch mag es sich bei der Bedeutung der Gattung 
Mariopteris fir die Kenntnis der paldozoischen Pflanzen wohl 
empfehlen, den augenblicklichen Stand des Wissens auf diesem 

Gebiete zusammenfassend zu tberblicken. 
Ks ist bekannt, da8 ZEILLER sehr gut erhaltene Sticke 

von Mariopteriden zur Verfiigung hatte und infolgedessen zuerst 
in eingehender Weise eine auferst treffende Gattungsdiagnose 
gab, in der er abweichend von der Sitte verschiedener Autoren 
bei der Beschreibung des Aufbaus der Farne von den Achsen 
héherer Ordnung ausging. Denn, wahrend man von den meisten 
Pflanzen nur recht bescheidene Reste kennt, so da’ man zweck- 

maBiger, wie POTONIE vorgeschlagen hat, bei Beschreibung 
des Aufbaus yon rickwarts beginnt, ist bei der Gattung 
Mariopteris der Aufbau so weit bekannt, daB es einfacher und 
ubersichtlicher ist, mit den Achsen héherer Ordnung zu beginnen. 

Gute Abbildungen von weitverzweigten Mariopteriden, die 
recht vollkommenen Aufbau zeigen, befinden sich besonders 
bei ZEILLER”) und StTur®). Die Abbildung gibt eine etwas 
schematisierte, sich an die Abbildung in ZEILLER: Bass. houill. 
Valenc., Atl. 1886, Taf. XXIII, anlehnende Darstellung des 

Aufbaus. 

Diagnose. 

Uber den allgemeinen iuBeren Aufbau der Mariopteriden 
ist etwa folgendes zu sagen: 

Die Wedel waren bei einigen Arten wohl sehr lang, dabei 
verhaltnismafig schmal. Von der Hauptwedelspindel (A,) 
gehen alternierend die Spindeln 2. Ordnung (Ag) unter mehr 
oder weniger spitzem bis rechtem Winkel schrag nach oben 

1) H.Poronié: Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pflanzen- 
reste. Herausgeg. von der Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. zu Berlin. 
Lfg. VIII, Nr. 14i1—156, 1912. 

2) R. Zemuer: Bassin houiller de Valenciennes, Atlas 1886, 
Text 1888. 

3) D. Stur: Die Culm-Flora, 1875—T77. — Die Carbon-Flora der 
Schatzlarer Schichten, 1885. 
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bzw. seitwarts ab. Diese Spindeln 2. O. sind véllig nackt, 
teilen sich gabelformig unter einem Winkel von im allgemeinen 
90—120 Grad in zwei wieder vollig nackte, aber bedeutend 

As B ee 

Gez. C. TOpBICKE nach W. Huru, 

Skizze des Aufbaus von Mariopteris. 
(Unter Benutzung der Abbildung in ZeituER, Bass. houill. Valenc., 

Atl. 1886, Taf. XXIII). Verkl. 

kirzere Spindelsticke (B), welche sich nun wieder unter 
spitzen Winkeln in zwei ungleichwertige Spindeln 3. O. 
(C,, ©.) gabeln. Diese sind meistens zweifach, haufig auch 
dreifach, bisweilen sogar fast vierfach (M. grandepinnata) ge- 
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fiedert. Es sind also vier gréSere Fiedern (C, C,, ©;, C,) 
facherformig nebeneinander in einer Ebene ausgebreitet. Von 
diesen sind die beiden AuS8eren gewodhnlich kleiner als die 
beiden inneren. 

Ich méchte nicht unerwihnt lassen, da8 dieser Aufbau 
in mancher Beziehung an rezente Gleicheniaceen, besonders 
Gleichenia dichotoma Sw. erinnert. 

An den Spindeln 3. O. sitzen die Elemente 1. O. (E’) 
an, welche im allgemeinen dreieckige, eiférmige bis eilanzett- 
liche Gestalt haben und an diesen die Elemente 2. O. oder 
in unserem Falle Elemente /. O. (E’). 

Diese Elemente /. O. sind bei manchen Mariopteriden noch 
in Lappen zerteilt, die duBerst haufig, besonders bei den 
unteren, bei einigen Arten auch in den oberen Wedelteilen 
zu vollen Fiedern ausgebildet sind, welche sich bisweilen 
nochmals in Lappen oder Abschnitte oder auch in Fiedern 
(M. grandepinnata) zergliedern. Die Elemente /. O. ebenso 
die Fiedern /. O.') haben im allgemeinen auch dreieckige, 
eif6rmige oder ovale Gestalt, bisweilen sind sie sogar halbkreis- 
bis auch fast kreisformig. 

Das Ansitzen der Elemente /. O. oder Lappen ist im 
allgemeinen pecopteridisch bis sphenopteridisch, doch 
findet sich auch haufig direkt neuropteridisches und auch 
durchaus alethopteridisches Ansitzen, besonders bei der 
sehr variablen Mariopteris smuricata. 

Die Spindeln der Marvoptervs-Arten besitzen auBer einer 
fast tiberall auftretenden deutlichen Langsrippung fast alle 

deutliche Quermale, was fir die Gattung zweifellos mit ein 
Charakteristikum ist, obgleich es auch bei einigen Arten aus 
anderen Gattungen vorkommt. Ausnahmen davon bilden 
Mariopteris latifolia und M. rotundata. Erstere hat keine 
Quermale, letztere eine. feine Piinktelung auf den 

Spindeln. 
Ein auBerst charakteristisches Merkmal fiir alie Mariopteriden 

ist die starke asymmetrische Zerlappung der untersten 
katadromen Fiedern (F,), mit der sich auch immer eine 
bedeutendere GréBe der letzteren paart. Diese HKigentimlich- 
keit findet sich ahnlich auch bei der Gattung Odontopteris, 
ist aber doch von der mariopteridischen durchaus zu unter- 

1) Die Ausdriicke Elemente 1. O., Elemente 2. O. und Elemente 
i. O. sind gewahlt, um fiir simtliche Arten der Gattung konkordante, 
fir homologe Teile des Wedels gleichlautende Bezeichnungen zu haben; 
die Bezeichnung Fiedern /. 0. ist im Sinne der von PoTonigE vor- 
geschlagenen, von riickwarts beginnenden Weise gebraucht. 
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scheiden, da bei Odontopterts meistens nur eine durchschnittlich 
mehr symmetrische Zerlappung erkennbar ist, wahrend bei 
Mariopteris die unterste katadrome Fieder oft direkt ge- 
fiedert ist. 

Alle Elemente /. O. besitzen eine deutliche Aderung, 
und zwar immer, wenn auch zuweilen etwas zuricktretend, 
eine Mittelader, von der unter ziemlich spitzem Winkel 
Seitenadern abgehen, welche sich dann oft noch dichotom 
verzweigen. Die Mittelader ist immer herablaufend, und es 
finden sich fast immer noch Nebenadern, die direkt aus 

der Spindel] entspringen und aus diesem Grunde gewissen 
Arten unserer Gattung haufig ein alethopteridisches Aussehen 
verleihen. Die Seitenadern sind bei den meisten Arten 
deutlich, bei manchen jedoch sehr verwischt oder gar nicht 
zu bemerken. 

Physiologisches. 

Bei einigen Mariopteris-Arten sind die Blattspreiten der 
Elemente /. O. wie auch die Endfiedern an den Spindeln zu 
langen, schmalen, zugespitzten, fast spreitenlosen 
Blattchen ausgezogen, so daf bisweilen sogar nur noch 
vollig nackte Wedel- oder Fiederspitzen vorhanden sind. 
Fiir diese Gebilde hat PoTONIE den Namen Vorlauferspitzen 
gewahlt. Ich méchte diesen Namen nicht beibehalten, da 
er nicht genau das trifft, was eigentlich damit gemeint ist’). 
Auch bin ich nicht der Ansicht, da8 diese in lange Spitzen 
ausgezogenen Blattchen ein Beweis fir eine Kletterfarnnatur 
der Mariopteriden sind. Denn erstens ist der Charakter dieser 
Gebilde wenig rankendhnlich, und vor allem finden sich 
diese Spitzen bei den Arten, bei denen sie vorkommen, nicht 
immer und auch in verschiedenartiger Ausbildung. Auch 
als Stitzfinger kann man sie nicht schlechthin bezeichnen. 
Vielleicht sind es Traufelspitzen gewesen, vielleicht aber 
sind es auch rein zufallige Bildungen, fir die man un- 
notig nach einer Erklarung sucht. Ich wifSte allerdings nicht, 
welche Bedeutung diese hin und wieder vorkommenden lang- 
ausgezogenen Spitzen gehabt haben kénnten. Aber es ist 
eben auch oft unmdglich, alles erklaren zu kénnen, besonders, 

wenn man doch nur ein verhaltnismabig mangelhaftes Ma- 
terial besitzt. 

') Es ist auch noch aus einem .anderen Grunde unméglich, 
diesen Namen beizubehalten, denn der Name ist bereits 1856 von 
HerMANN CrUGER fiir ein anderes Pflanzenorgan vergeben; siehe 
dariitber: Das Leben der Pflanze, Lfg. 74, S. 345. » 
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Ebenso habe ich meine Auffassung in bezug auf die 
Kletterfarnnatur der Maricpteriden geaindert. Ich méchte 
gern glauben, daS einige Mariopteris-Arten. den Charakter 
von Kletterpflanzen, von Lianen oder auch von Schling- 
farnen gehabt haben. Ich nehme das von einigen sogar 
mit ziemlicher Sicherheit an. Aber ich glaube nicht, daB das auf 
alle Arten zutrifft. Denn, wenn bei einigen Spezies auch die 
Spindeln, insbesondere die Hauptwedelspindeln, als ziemlich 
lang und dunn bekannt sind, so ist bei anderen die Spindel 
2. O. breit und auBerdem bei vielen die Hauptwedelspindel 
nicht bekannt. Es miissen ja auch durchaus nicht alle Arten 
einer Gattung dieselben physielogischen Fahigkeiten besitzen, 
wie wir von heut existierenden Gattungen genau wissen, bei 
denen eine Art aufrecht, eine andere kriechend, eine dritte 

kletternd oder windend vorkommt. Solange man also, abge- 
sehen von einigen Arten, den Aufbau nicht genauer kennt, 
kann man auch nicht wissen, welches der Charakter der 
betreffenden Art gewesen ist. Bei Mariopteris muricata glaube 
ich hin und wieder eine Neigung der Spindeln zu einer leichten 
Drehung erkannt zu haben. Meine Ansicht tiber diese Frage 
ist jetzt die folgende: LHinige. der Mariopteris-Arten, z. B. 
M. muricata und einige andere, sind wohl Schlingfarne 
gewesen in der Art wie unsere heutigen Lygodiwm-Arten. 
Andere waren vielleicht Stiitzpfianzen oder Lianen, und wieder 
andere waren eben Bodenfarne oder vielleicht auch kriechende 
Pflanzen, etwa wie Lycopodium clavatum. 

Auf die Tatsache, da8 die untersten katadromen Fiedern 
‘mit ihrer Zerlappung oft ein sehr schénes Blattmosaik 
ergeben, habe ich schon friiher hingewiesen. Ich méchte 
hierbei erwahnen, daS die vorhin erwahnten lang ausgezogenen, 
spreitenlosen Blatter vielleicht auch durch Beleuchtungsverhalt- 
nisse hervorgerufen sein kénnten, indem sie oberen, starker 
Beleuchtung ausgesetzten Wedelteilen angehérten, wodurch ihre 
Blattspreite notgedrungen reduzierter sein muBte. 

Fertilitat. 

Bisher ist noch keine einzige Mariopteris-Art in fertilem 

Zustande vorgefunden worden, und es ist aus diesem Grunde 

tatsichlich unméglich, festzustellen, ob alle die Arten, die hier 

zu einer Gattung gestellt sind, wirklich natiirlich verwandt 

sind. Dennoch ist letzteres wohl beinahe anzunehmen, trotz 

mancher fir die Bestimmung scheinbar widersprechender Merk- 

male. Im Sinne der Paldobotanik ist die Gattung jedenfalls 
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durchaus als einheitlich zu betrachten, und man kann wohl 

behaupten, daB sie von den vielen Carbongattungen zu denen 
gehért, die man zu den natirlichsten unter ihnen im rezenten 
Sinne rechnen diirfte. 

AuBerst interessant sind die friither schon') von mir 
beschriebenen eigentiimlichen Auswiichse, die ich an den 
Spindeln von Mariopterts muricata beobachtet habe. Es sind 
mir nachtraglich noch eine Reihe von Sticken genannter Art 
in die Hand gekommen, welche diese Auswiichse zeigen. 
Seltsam ist, da8 alle die von mir bisher gefundenen Reste — 
eine recht betrachtliche Anzahl — aus dem 7. Fléz der Ruben- 
grube bei Neurode in Niederschlesien stammen. LHinige Sticke 
besitzen eine ganze Anzahl solcher Bildungen. 

Es handelt sich um rundliche Auswiichse mit schwacher 
spiraliger oder konzentrischer Ringstruktur, welche dicht an 

den Spindeln ansitzen und au8erordentlich flach erscheinen. 
Es kénnen wohl kaum fertile Organe, also ,Samen“, gewesen 
sein, denn als solche waren sie wohl als dickere, kohlige 
Reste erhalten. 

Vielleicht handelt es sich um krankhafte, gallenartige 
Bildungen. Diese Moéglichkeit hat zweifellos manches fir 
sich, besonders da sich diese Auswiichse nur an dem einen 

einzigen Fundorte und stets in demselben Fléz gefunden 
haben. 

Von groBem Interesse ist ein Stiick, das ich demnachst 
in oben genanntem Lieferungswerk’) abbilden und genauer 
beschreiben werde. Es ist wieder von demselben Fundorte. 
Beim Praparieren stellte ich fest, daB das Gestein durch und 
durch mit ziemlich gro8en und sehr schénen deutlichen Fiedern 
von Mariopterts muricata durchsetzt ist. Auf der einen Seite 
befindet sich eine ca. 12—14 mm breite Spindel, deren Fort- 
satze ich durch sorgfaltige Préparation bis zum Rande des 
Stiickes freilegen konnte. Die Spindel mit all ihren Verzwei- 
gungen ist eine deutliche murzcata-Spindel, von der alter- 
nierend rechts und links Seitenspindeln unter mehr oder weniger 
spitzem Winkel abgehen. Die eine dieser Spindeln ist nach 
unten sanft gebogen und scheint in etwa 8—9 cm Entfernung 
vom Insertionspunkte eine dichotome Verzweigung zu haben, 
die allerdings etwas verquetscht ist. Im ganzen ist diese 
Spindel ca. 13 cm lang. Unter und neben der Insertionsstelle 

2) Abbildageen und Beschreibungen fossiler Pflanzenreste, usw. 
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dieser Spindel an der Hauptspindel befinden sich drei solcher 
Auswiichse, ebenso an den anderen weniger langen Spindeln 
wie auch an den Spindelfortsétzen je ein bis zwei. Sollte 
es sich hier vielleicht um ein noch nicht voll ent- 
wickeltes Exemplar von M. muricata handeln, und 
waren die rundlichen Auswiichse vielleicht einge- 
rollte Wedel? Tatsachlich befindet sich in der Universitits- 
sammlung in Breslau ein halb eingerollter junger Wedel von 
M. muricata, auf dem auch so ein rundliches Gebilde sich 
befindet. Jedenfalls la8t sich die Frage trotz dieses neu auf- 
gefundenen Stiickes immer noch nicht endgiltig entscheiden, 
und die yon mir friiher erwahnte Moéglichkeit der vegetativen 
Vermehrung durch Bulbillen ist damit auch noch nicht widerlegt. 

Gerade diese vegetative Vermehrung durch derartige Bul- 
billen ist doch auch recht wahrscheinlich. Denn wir finden 
vegetative Vermehrung auch heute noch bei vielen Farnen. 
Wir kennen rezente Farne, die sich durch Bulbillen und 
Adventivknospen an den Wedelstielen vermehren, wie z. B. 
Struthiopteris Germanica, Cystopteris bulbifera; noch andere 
wie Nephrolepis tuberosa PRESL vermehren sich durch Knollen, 
und nach HEINRICHER!) scheint bei gewissen derartigen Arten 
die Sporangienbildung reduziert zu sein. AufSerdem kommt 
im Carbon fir die vegetative Vermehrung als fordernder Faktor 
hinzu, da8 die Wachstumsbedingungen fiir die carbonischen 

Pflanzen auBerordentlich giinstig gewesen sein miissen, wie die 
kolossale Produktion an Pflanzenmaterial beweist. Unter 
besonders giinstigen Vegetationsbedingungen bilden ja auch 
héhere Pflanzen, z. B. viele Liliaceen, nur wenig Bliten aus, 

um so mehr dagegen das Blattwerk oder Bulbillen. 
Ks ist also vielleicht gar nicht sonderbar, daf bei vielen 

Carbonfarnen, so auch bei unseren Mariopteriden, Sporangien 

relativ selten waren. 

Anatomie. 

Unmittelbar nach Erscheinen der oben erwahnten Mono- 
graphie gelang es mir, auch die Oberflachenstruktur der Fie- 
derchen von M. muricata durch gliicklich gelungene Maceration 
zu erkennen. Es steht zu erwarten, daS dies noch in einer 

ganzen Anzahl von Fallen gelingen wird, und damit dirfte 
der Weg angebahnt sein, auch die Oberflachenanatomie zur 
Bestimmung der Carbonfarne mitbenutzen zu kénnen, wodurch 
die Scheidung der einzelnen Arten wie auch die Klassifizierung 

1) Heryricuer: Ref. Botan. Zentralbl., Bd. 108, 1908, S. 662. 
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der Untergruppen usw. im Sinne der Botanik rezenter Pflanzen 
natirlicher gestaltet werden wiirde. 

Uber die Art und Weise der Maceration ist in der Palao- 
botanischen Zeitschrift Genaueres angegeben worden. Es wurde 
die bekannte Methode von SCHULZE benutzt. Auch auf die 
Oberflachenstruktur selbst gehe ich hier nicht niher ein, sondern 
verweise auf die eben erwahnte Paladobotanische Zeitschrift, 

Bd. I, H. 1 und auf die Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Gesellsch., 
Bd. 65, 1913, Monatsber. Nr. 3. 

Synonymik. 

Sphenopteris BRoNGNiarT, Hist. veget. foss. I, Lfg. Ill, 1829, S. 169 
(ex parte). 

Pecopteris BRONGNIART, a. a. O., Lfg. VII, 1832 oder 1833, 8S. 267 
(ex parte). 

Heteropteris BRONGNIART: mss. Collect. du Muséum d’hist. nat. a Paris 
(non HumBoupt, BonpLanp et Kunrn). 

Diplothema Stur, Culm-Flora II, 1877, S. 226, 233 (ex parte); zur 
Morphologie und Systematik der Culm- und Carbon-Farne, 1883, 
S. 183 (ex parte); Carbon-Flora J, 1885, 8. 283 (ex parte). 

Mariopteris ZrILLER, Expl. carte géol. Fr., 1879, IV, Taf. CLXVI, 
Fig. 5, 5.68; Bull. Soc. Geol. 1879, 3. sér., VIL, 5.93; Bass. houill. 
de Valence. 1888, S. 159 (ex: parte). — Wuuire, Ball. Geol. Survey, 
Nr. 98, 1893, S.46 (ex parte); Low. Coal. Meas. of Miss. 1899, 5S. 30 
(ex parte). — Huru, die fossile Gattung Mariopteris in geol. und 
bot. Bez., Berlin 1912; Abb. und Beschr. foss. Pflanzenr., Lief. VILI, 
1912, Nr. 141—156. 

Pseudopecopteris LESQUEREUX, Atlas to the Coal Flora 1879, 5. 190 
(ex parte). 

Die Gattung Mariopteris rechnet man mit Ricksicht auf 
das generelle Ansitzen der Elemente und Fiedern /. O. jetzt 
zu den Sphenopteriden, zumal die diplotmematischen Farne, 
an die sich unsere Gattung anschlieBen, sonst durchaus Spheno- 
pteriden sind. Dem allgemeinen Habitus nach konnte man 
sie als Ubergangsgattung zwischen den Sphenopteriden und 
Pecopteriden bezeichnen. Daher hat LESQUEREUX sie in seine 
Gattung Pseudopecopteris, welche ,pecopteridische’ Spheno- 
pteriden enthalt, aufgenommen. benso erklart es sich auch 
leicht, da8 Stur sie infolge des Aufbaues zu seiner Gattung 
Diplotmema stellte. Die Grenze zwischen Diplotmema und 
Mariopteris ist auch durchaus keine scharfe. ZEILLER sagt: 
»J ai créé ce genre pour les Diplotmemées a pinnules péco- 
pteroides, a limbe bien développé, entier, ou faiblement lobe 
ou dentelé, qui viennent se ranger autour du Pecopteris murt- 
cata et forment avec lui un groupe tres homogene, au moins 
quant a l’aspect extérieur. Toutes ces Fougeres paraissent 



avoir des pennes primaires quadripartites, c’est a dire 
formées de quatre sections de méme ordre, et non pas bi- 
partites, seulement comme les Diplotmema.“ -Wenn auch bei 
Mariopteris die Achsen C,, die ohnehin fast stets kleiner 
sind als die Achsen ©,, durch diese haufig tibergipfelt werden, 

so bleiben dabei doch die Achsen ©, wie tiberhaupt die 
iuB8eren katadromen Fiedern stets bis in die héchsten 
Spitzen des Wedels immer au8erordentlich gro8 im 
Verhaltnis zu den tibrigen Fiedern, und zwar sym- 
metrisch auf beiden Seiten des Wedels, was bei Diplo- 
tmema nicht der Fall ist. Auch die kleineren katadromen 
Fiederchen am Grunde der Spindeln 4. O. bleiben konstant 
asymmetrisch geteilt bis in die héchsten Spitzen. 

Stiicke, bei denen man im Zweifel sein kénnte, ob man 

die Art zu Diplotmema oder Mariopteris stellen soll, gehéren 
zu den Ausnahmen. Bei Diplotmema kommen zwar auch die 
langausgezogenen spreitenlosen Blattchen und nackte Wedel- 
spitzen vor, aber sie fallen dort niemals so in die Augen wie 
bei Mariopterts, denn es handelt sich bei unserer Gattung 
doch immer um Fiederchen von gewisser Flachenausbreitung 
und im wesentlichen dreieckiger bis ovaler Form. 

Der Name AHeteropteris ist nur in einem Manuskript 
BRONGNIARTs enthalten, ist aber insofern sehr interessant, als 
schon BRONGNIART die Zusammengehérigkeit einiger der hier 
beschriebenen Arten zu einer Gattung bereits erkannt hatte. 
ZEILLER sagt dariiber: ,.M. BRONGNIART avait, du reste, dans 

la collection du Muséum, classé ces quartre espéces, Pecopteris 
mervosa et P. muricata, Sphenopteris latifolia et S. ucuta, 
sous un nom générique spécial, Heteropteris, quil n’a pas 
publié et qui ne peut étre conservé ayant été employe des 
1821 par HUMBOLDT, BONPLAND et KUNTH pour un genre 
de Malpighiacées. Il y avait placé également son Pecopteris 
Loshii, qui a en effet avec les especes precédentes la plus 
grande analogie..... 

Systematik. 

Auf Grund gewisser Unterschiede der Elemente /. O. halte 
ich es fir zweckm&Big, die Gattung Marvopteris in folgende 
3 Untergruppen zu teilen: 

A. Eumariopterideae: ausgesprochener Marzopteris- 
Typus. Fiedern /. O. im wesentlichen stark pecopteridisch 
ansitzend, meist spitz oder stumpf gespitzt und verhaltnis- 

mabig ganzrandig. 
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B. Dentatae: Zwischengruppe zwischen A und ©, die 
sich vor allem dadurch auszeichnet, da® die Fiedern /. O. der 
dazugehérenden Arten gezahnt oder bei weitergehender Differen- 
zierung zerschlitzt sind. 

C. Sphenopteroideae: sehr sphenopteridischer Typus. 
Ansitzen der Fiedern /. O. in der Hauptsache sphenopteridisch. 
Fiedern /. O. in der Mehrzahl gerundet. 

Um die Beziehungen und Uberginge der einzelnen Arten 
zueinander tbersichtlieh zum Ausdruck zu bringen, habe ich 
die folgende Tabelle aufgestellt, bei der die haufigste Art 
M. muricata als Ausgangspunkt gewahlt ist. Diese Tabelle 
hat keine phylogenetische Bedeutung. 

Geologische Verbreitung. 

Die geologische Verbreitung der Mariopteris-Arten ist 
eine ziemlich beschrankte. Sie finden sich lediglich im 
Produktiven Carbon, und zwar beginnen sie erst im oberen Teil 
des unteren Produktiven Carbons (Flora 4a, vgl. die Tabelle 
S. 385) und reichen nur bis in die alleruntersten Ottweiler 
Schichten hinauf. Im wesentlichen erstreckt sich ihr Vor- 
kommen und ibre Haufigkeit tberhaupt nur auf das mittlere 
Prod. Carb. und den obersten Teil des unteren Prod. Carb. 

Da die Mariopteriden sich lediglich auf das Carbon be- 
schranken, sind im folgenden fiir die Floren die arabischen 
Zahlen der Poronti&schen Florenbezeichnungen gewahlt worden. 

Im unteren Teile des unteren P. C. (FI. 3), also in den 
tiefsten Schichten der unteren Randgruppe Oberschlesiens bzw. 
den Waldenburger Schichten Niederschlesiens, kommen zu 
unserer Gattung gehérige Arten noch nicht vor. Die ersten 
Mariopteriden zeigen sich in den Schichten der oberen Rand- 
gruppe Oberschlesiens (Fl. 4a); als einzige Art ist hier M. lace- 
nvata vorhanden, die dann in hédheren Schichten mit Sicher- 
heit nicht mehr nachzuweisen -ist. 

Die Sonderstellung des oberschlesischen Carbons, die 
schon eben durch M. laciniata angedeutet wurde, wird noch 
vermehrt durch das Auftreten einer anderen, ebenfalls aus- 

schlieBlich auf dieses Becken beschrinkten Mariopteris-Art, 
die anscheinend nur in den mittleren Sattelflézschichten vor- 

kommt, M. neglecta. 
Samtliche sicher dahin gehérige Reste stammen aus dem 

Horizont zwischen dem Heinitzfléz der unteren Sattelflézgruppe 
und dem Schuckmannfléz der oberen. Die bloBe Angabe 

Sattelflézschichten geniigt jedenfalls fir diese Art in keiner 
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Weise. GOTHAN hat bei seiner Bearbeitung der oberschlesi- 
schen Carbonflora diese Verhaltnisse erst naher durchschauen 
kd6nnen und auch fir andere Arten diese Tatsache nachgewiesen, 
so daB es sich also als zweckmaBig erweist, die Sattelfldz- 
schichten (Fl. 4b) in der auf Tabelle S. 385 angegebenen Weise 
noch in 3 Horizonte zu gliedern, die ich mit a, 6 und 7 
bezeichnet habe. 

In den darauf folgenden Schichten, also dem oberen Teil 
des unteren P. C., stellen sich dann allmahlich die haufigsten 
.Mariopteris-Arten ein, zunachst acuta und auch Dernoncourti 
(Loshii?) (erstere z. B. in der Magerkohle des Ruhrbeckens 
haufig und charakteristisch), sodann die gemeine M. muricata 
(haufig erst im m. P. C.), an der Grenze des mittleren gegen 

_ das o. P. C. véllig verschwindend. Die drei zuletzt genannten 
Arten finden sich noch in Oberschlesien in den Rudaer Schichten 
sowie in den Schatzlarer Schichten Niederschlesiens (acuta hier 
ausgenommen), ferner in der Eschweiler Mulde des Aachener 
Reviers und in der Fettkohle des Ruhrreviers. 

In Flora 4b beginnt auch die seltene Marzopteris Sou- 
beirant, die nach ZEILLER in diesen Schichten noch nicht 
vorkommt. Ich habe sie auch in den Schichten der Flora 5, 

also z. B. in der Fettkohlenpartie des Ruhrreviers, nicht ver- 
folgen kénnen, wihrend sie in den hdheren Schichten des 
Saarbriicker Reviers, z. B. in der Saarbriicker Flammkohle, 
wieder vorhanden ist. 

Im m. P. C. tritt M. Benecker zu den itbrigen Arten 
hinzu. Sie findet sich auf dem Kontinent jedoch nur in den 
Schatzlarer Schichten Niederschlesiens als relativ haufige, rein 
lokale, typische Art und ist in Flora 6 anscheinend schon 
nicht mehr vorhanden, wogegen sich hier, und zwar als nur 
westliche Arten, M. latifolia, M. Sarana, M. Jacquoti und 
M. rotundata finden, welche jedoch alle drei nicht wber die 
Grenze des mittleren gegen das o. P. C. hinausgehen. 

In Flora 5 tritt gleichzeitig mit Benecker die bisher nur 
in Oberschlesien gefundene M. grandepinnata auf, die scheinbar 
nur im unteren Teil der Muldengruppe vorkommt, also auf 
einen recht engen Horizont beschrankt ist. 

Im untersten Teil des o. P. C., also in den untersten 

Ottweiler Schichten (Flora 7), findet sich noch Mariopteris 
Zeilert, welche mir nur in einem Exemplar bekannt geworden 
ist, das mir Herr ZEILLER in Paris freundlichst zur Publi- 
kation und Abbildurg zur Verfiigung stellte. Es ist die letzt- 
erwahnte Art die einzige, die iber die Grenze des mittleren 
gegen das o. P. C. hinausgeht. 
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Die umstehende Tabelle, in der ich zwischen 6stlichen, all- 
gemein verbreiteten und westlichen Arten unterschieden habe, 
gibt eine genaue Ubersicht tiber die Horizontierung der einzelnen 
Spezies. 

Geographische Verbreitung. 

Die geographische Verbreitung der Mariopteris-Arten ist 
von groBem Interesse. Auch hier zeigt es sich, daB die Kin- 
heitlichkeit der Carbonflora des europdischen Typus durchaus 
nicht in dem Mafe vorhanden ist, wie man urspringlich all- 
gemein annahm, d. h. also, man findet dieselben Arten nicht 

immer in denselben Horizonten wieder, sie haben keine all- 
gemeine Verbreitung, sondern sind oft auf einen recht geringen 
Florenbezirk beschrankt. So zeigt sich bei der Gattung 
Marviopteris in bezug auf das oberschlesische Revier eine 
strenge Scheidung von den iibrigen Revieren, denn die dort in 
ganz bestimmten Horizonten auftretenden WM. laciniata und 
M. neglecta finden sich dort immer in derselben typischen 
Form, wabrend sie in anderen Gebieten bisher nicht gefunden 
worden sind. Ebenso wurde die neubeschriebene M. grande- 
pinnata bisher nur in Oberschlesien gefunden. 

Auch das Saarrevier, das sonst an Lokalarten reich ist, 
hat besondere Mariopteriden, so z. B. M: Sarana und WM. rotun- 
data, die bisher nur dort gefunden worden sind. 

Besonders interessant ist der Fall bei M. Benecket, welche 
im niederschlesischen. Carbon zu den sehr haufigen Arten 
gehért, wahrend sie in anderen Revieren gar nicht oder doch 
nicht in der typischen Form vorkommt. Obwohl ich an ver- 
schiedenen Stellen darauf hingewiesen habe, da8 M. Benecker 
méglicherweise in England (in je einem Exemplar auch im 
Ruhrrevier und in Oberschlesien) vorkommt, so neige ich jetzt 
zu der Ansicht, da8 es sich hier vielleicht doch nicht um die 

besagte Art handelt, denn alle an anderen Orten gefundenen 
Sticke zeigen nur den sphenopteridischen Typus, wahrend die 
charakteristische und in Niederschlesien so haufige eumario- 
pteridische Form, die stets mit den sphenopteridischen Typen 
gemischt auftritt, auch nicht angedeutet an den Resten aus 

den oben erwahnten anderen Revieren zu erkennen ist. Ks 
ist also unbedingt nétig, auch diese Typen erst an den anderen 
Orten vorzufinden, ehe man eindeutig behaupten kénnte, daB 
M. Benecket keine Lokalart sei. 

Auch bei der ganz gemeinen JV. muricata zeigen sich 
Falle, die auf floristische Differenzierungen hinweisen; wahrend 
M. muricata im allgemeinen in dem ganzen, von unserer Carbon- 
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flora europdischen Kolorits eingenommenen Areal verbreitet 
und haufig ist, findet sie sich in dem béhmischen Binnen- 
Becken nur selten, und sehr untergeordnet ist auch ihr Auf- 
treten in den sachsischen Revieren. 

Auch die in der Tabelle auf S. 385 neben muricata als 
allgemein verbreitet bezeichneten Arten acuta und Dernon- 
courte treten in manchen Revieren gar nicht und in anderen 
sehr untergeordnet auf. 

Hinzelheiten itiber die geographische Verbreitung der 
Arten finden sich in der oben erwahnten Monographie tber 
die Gattung Mariopteris. 

Auf die genauere Beschreibung der einzelnen Arten, 
welche sich ausfihrlich in der soeben genannten Abhandlung 
sowie auch in POTONIK, Abbildungen und Beschreibungen 
fossiler Pflanzen, findet, mu8 ich hier verzichten. Ich gebe 
statt dessen eine Tabelle, in der ich versucht habe, zur 
leichteren Bestimmung und Differenzierung der einzelnen Arten 
diese nebeneinander mit kurzen charakteristischen Angaben 
und ihren Unterschieden zueinander aufzufihren. 

26. Uber tiefgriindige chemische Verwitterung 

und subaerische Abtragung. 

Von Herrn G. FLIEGEL. 

Berlin, den 1. Juli 1918. 

Die jahrzehntelang fast ausschlieBlich herrschend gewesene 
Ansehauung von der Abrasion!) ehemaliger Festlander durch 
die tber sie hinschreitende Brandungswoge des Meeres ist 
zum Teil durch allgemeine geologische Erwagungen, besonders 
aber durch die morphologischen Studien der neueren Zeit stark 
eingeschrankt und in vielen Fallen durch die Annahme einer 

subaerischen Abtragung ersetzt worden. 
Jede solche Abtragung unter dem Linflu8 der Atmo- 

spharilien ist mit einer intensiven Verwitterung verbunden 

1) Ich verstehe unter ,Abrasion“ ausschlieBlich marine Ab- 
tragung im Sinne vy. Ricaruorens (Fuhrer fiir Forschungsreisende, 1886, 
S. 356), wie ich gegeniiber der neuerdings stellenweise iblich gewordenen, 
weniger pragnanten Anwendung des Wortes betone. 
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und hat die Auflockerung des Gesteins durch mechanische 
und chemische KHinflisse zur Voraussetzung. Die Produkte 
der Verwitterung sind naturgema8 nur unter ginstigen Um- 
standen in Abtragungsresten erhalten und uns dann. gleichsam 
fossil tberliefert. Als Begleiterscheinungen der terrestrischen 
Abtragung sind sie in Zweifelsfallen fir den Nachweis der 
Art der Abtragung von Bedeutung und wegen der Schlisse 
interessant, die hinsichtlich der wirksam gewesenen Faktoren 
der Verwitterung, des Klimas usw. auf sie aufgebaut werden 
konnen. 

Anregungen, die in dieser Beziehung das *Rheinische 
Schiefergebirge bietet, glaube ich daher zur Sprache bringen 
zu sollen, zumal gerade hier der Anteil der Atmospharilien 
und des Meeres an der Abtragung stark umstritten ist. Sie 
gehen tiber das, was ich in der Literatur!) von solchen 
chemisch-geologischen Vorgangen angegeben finde, insofern 
hinaus, als sich hier sehr verschiedenartige Beobachtungen 
erginzen und zu einem einheitlichen Bilde zusammenfiigen. 
Besonders aber la8t der Schichtenverband, in dem wir die 
durch Verwitterung veranderten Gesteine vorfinden, wie wir 
sehen werden, bestimmte Riickschliisse auf die Zeit der sub- 

aerischen Abtragung zu. 
Unter den in Betracht kommenden Erscheinungen werde 

ich im folgenden die tiefgriindige chemische Zersetzung unter- 
devonischer Grauwacken und Tonschiefer, Auslaugungserschei- 

-nungen im mitteldevonischen Massenkalk sowie endlich die 
Oxydations- und Cementationszone palaozoischer LErzgange 
behandeln: 

Kine iberaus tiefgehende Verwitterung sandig-schief- 
riger Gesteine des Unterdevons, von Tonschiefern, Grau- 
wacken, Sandsteinen und sogar von Quarziten, ist aus dem 

Rheinischen Schiefergebige in neuerer Zeit von einer Reihe 
von Orten beschrieben worden. Die Tendenz der rein chemi- 
schen Zersetzung ist darauf gerichtet gewesen, alle léslichen 
Stoffe fortzufiihren und als Endprodukte der Verwitterung 
allein Kieselsiure und Ton zurickzulassen. Die Vertonung 
geht naturgema8 an verschiedenen Stellen, je nach der Art der 
zersetzenden Stoffe und je nach der Beschaffenheit des Ge- 
steines, sehr verschieden weit; vielfach ist die urspriingliche 

1) U. a. weist E. Kaiser in mehreren seiner Verdéffentlichungen, 
wenn auch in aller Kiirze, auf eine tiefgriindige Verwitterung des 
Rheinischen Schiefergebirges in tertidrer Zeit hin, ebenso EK. PHILIPPI 
(Uber die praoligocine Landoberflache in Thiringen. Diese Zeitschr. 62, 
1910, 8. 805) fiir das Thiringische Schiefergebirge. 



Struktur des Gesteins noch gut sichtbar, und festere Gesteins- 
brocken sind nicht selten erhalten. In anderen, sehr haufigen 
Fallen aber ist die Schichtung und Kliftung yollstandig ver- 
loren gegangen, und es scheint ein homogener, ungeschichteter 
Ton anzustehen. 

Durch KE. KAISER lernte ich vor Jahren auf einer gemein- 
samen Begehung einen solchen Ton in einer Grube der Gegend 
von Linz kennen; seine Zugehorigkeit zum Devon verriet sich 
eben nur an einem dinnen, den Ton steil durchsetzenden 
Quarzgang, der in einem tertiaren Ton bekanntlich ausge- 
schlossen ware. 

Ahnlich beschreibt SCHNEIDERHOHN') eine , Sandgrube“ 
im Westerwalde, in der ein mit einigen Tonschieferbanken 
wechsellagernder Quarzit zu einem zerreiblichen Quarzsand 
mit tonigen Zwischenlagen zersetzt, als devonisch aber an 
einigen quer hindurchsetzenden Quarztriimern zu erkennen ist. 

Im ibrigen sei auf die anschauliche Schilderung der Er- 
scheinung durch H. RaurF’) aus dem Laacher See-Gebiet und 
durch A. Fucus*), der sie ebenso wie W. WoLrFr*) nahe 
dem Nordrande des Schiefergebirges eingehend studiert hat, 
verwiesen. 

Als eine Folge dieser tiefgrindigen chemischen Ver- 
witterung und damit als ein indirekter Beweis fir sie ist hier 
auch im Anschlu8 an EK. Kaiser®) die Kalkarmut und das 
vollstandige Vorherrschen der itberwiegend von zerstérten 
rheinischen Quarzgangen herriihrenden Milchquarzgerdlle in den 
»Quarzigen Liegenden Schichten“ und in den pliocinen Kiesel- 
oolithschottern zu nennen. 

Sodann betone ich, da8 unter dem, was in der Literatur 

als ,,Tonige Liegende Schichten” des Siebengebirges beschrieben 

!) H. ScunerperHOun: Die nichtbasaltischen Eruptivgesteine 
zwischen Wirges, Boden und Ettinghausen im sidwestlichen Wester- 
walde. Jahrb. der Koénigl Prev8. Geol. Landesanst. fir 1909, 
Bd. 30, J, 8. 251. 

2) H. Raurr, E. Kaiser, G: Frurmaev: Bericht tber die Exkur- 
sionen der Deutschen Geologischen Gesellschaft nach der Versammlung 
in Coblenz, August 1906. Diese Zeitschr. 1906, Monatsber. 8. 267. 

3) A. Fucus: Erlauterungen zu Blatt Rheinbach der geologischen 
Karte von PreuBen, Lief. 144, Berlin 1910, S. 16. 

4) W. Wouter: Erlauterungen zu Blatt Kuskirchen der geologischen 
Karte von PreuSen, Lief. 144, Berlin 1910, S. 22. — Ders.: Zur Kenntnis 
von Tertidr und Diluvium am Niederrhein. Jahrb. der Kénigl. PreuS. 
Geol. Landesanst. fir 1904, Bd. 25, Berlin 1905, S. 550. 

5) KE. Karser: Pliocane Quarzschotter im Rheingebiet zwischen 
Mosel und Niederrheinischer Bucht. Jahrb. der Kénigl. Preu&. -Geol. 
Landesanst. fir 1907, Bd. 28, Berlin, 5S. 89. 
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ist, manches sicher nicht Tertiair, sondern tiefgrindig ver- 
wittertes Devon ist. Bezeichnend sind in dieser Hinsicht') 
die Aufschlisse in den groSen Quarzitgruben von Lannesdorf 
bei Mehlem. Bei einem Besuch im Sommer 1912 sah ich 
hier in einer der gré8ten Gruben ein wohl 15 m miéachtiges 
Lager von feuerfestem, d. h. eisenarmen Ton im Abbau, das 
zwar im allgemeinen frei von festen Gesteinsbrocken war, aber 

doch eben noch die mit etwa 70° einfallenden Schichten des in 
situ befindlichen Unterdevons erkennen lieB. Das ganze ist 
ungleichférmig von horizontal liegendem, tertiarem Quarzit, 
teils Kieselsandstein, teils Kieselkonglomerat, tiberlagert; dar- 
tiber folgt Trachyttuff. Der Quarzit bildet also nach der von 
LASPEYRES aufgestellten Nomenklatur die , Quarzigen Liegenden 
Schichten“, wahrend der darunter folgende feuerfeste Ton die 
Position der Tonigen Liegenden Schichten einnimmt, obwohl 
er nicht Tertiar, sondern Devon ist. 

Da der Trachyttuff an die Grenze von Oligocin und 
Miocan zu stellen ist, der Quarzit aber zur Vallendarer Stufe, 

also zum Oberoligocén, gehdrt, so lernen wir hier einen Fall 
kennen, in dem der allgemein in die Tertiarzeit verlegte 
Vorgang tiefer chemischer Verwitterung zeitlich genauer zu um- 
grenzen ist: Die Vertonung der devonischen Schichten 
hat spatestens mit der Uberdeckung durch oberoligo- 
cane Flu8kiese und -sande ihr Ende gefunden. Das 
Rheinische Schiefergebirge ist in der vorangehenden Zeit Fest- 
land gewesen. Seine Abtragung geschah, wie die tief- 
reichende, unter ginstigen Umstanden lokal erhaltene 
Verwitterungsdecke zeigt, subaerisch. 

Ahnliche Verhaltnisse offenbaren sich im  sidéstlichen 
Randgebiet des Schiefergebirges, denn nach KAISER und MEYER”) 
werden im Vogelsberg derartig tief zersetzte altere Gesteine 
von Basalt tiberlagert. — 

Als ein weiteres Zeichen chemischer Tiefonvaewitneiae 
sind sodann Auslaugungserscheinungen in mittel- 
devonischem Massenkalk zu besprechen: 

Es ist bekannt, da8 im rechtsrheinischen Massenkalk des 
Bergischen und des Sauerlandes Héhlen keine Seltenheit sind, 
und da8 eine groBe Zahl der im Laufe der Jahre in diesem 
Gebiet gemachten Funde diluvialer Sdugetiere aus solchen 
Hoéhlungen und aus erweiterten Kliften des Kalksteines 

1) H, Laspryres: Das Siebengebirge am Rhein. Verhandl. Natur- _ 
hist. Ver. Rheinl. 57, 1910, S. 530. 

3) E. Karser ua. H. L. F. Meyer: Der Untergrund des Vogels- 
berges. Niederrhein. geol. Verein 1913, S. 38. 
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stammen. Sie scheiden, weil ihre Entstehung in zahlreichen 
Fallen sichtlich mit dem Proze8 der quartéren Talbildung in 
Beziehung steht, bei unserer Betrachtung ais. Auch die - 
Fundgrotte des Neandertaler Menschen bietet nichts Besonderes. 
Der Versuch, sie ins Tertiaér zu versetzen, war ein Versuch 

mit untauglichen Mitteln, den H. Raurr') seinerzeit treffend 
widerlegt hat. 

Auch den Fund von Cetaceenknochen in einer Spalte des 
Massenkalkes von Iserlohn, titber den H. Lorz?) berichtet hat, 
und den ich geneigt bin, auf marines Oberoligocin zu beziehen, 
beweist nicht ohne weiteres die Ausfillung alttertiarer Aus- 
laugungstrichter durch oligocine Meeresablagerungen; denn die 
betr. Schichten sind allem Anschein nach tiber dem Kalk- 
stein ausgebreitet gewesen und in die spater ausgelaugten 
Hohlraume hinabgestiirzt oder eingeschwemmt worden. 

Leider 148t sich auch das Vorkommen von Septarienton 
auf dem Kohlenkalk von Ratingen*) nach den dirftigen An- 
gaben in der Literatur so lange nicht in dieser Richtung ver- 
werten, als nicht neue Aufschliisse den Ton in situ in Dolinen 
des Kohlenkalkes zeigen. 

Dagegen konnte ich in der Gladbacher Kalkmulde im 
Osten von Koln Beobachtungen machen, die fiir die genauere 
zeitliche Festlegung der besprochenen Umwandlungsvorgange 
von Bedeutung sind: 

In den in seiner Hauptmasse dem westfalischen Massen- 
kalk Aquivalenten Gladbacher (,,Paffrather“) Kalk sind allent- 
halben von jiingeren Ablagerungen erfillte rinnenférmige Ver- 
tiefungen, Trichter und Schlotten eingesenkt, die in dem héher- 
gelegenen, dstlichen Teil der Mulde mehr vereinzelt auftreten, 
naher am Rheintal sich aber zu so ausgedehnten wannen- 
formigen Hohlformen zusammenschlieBen, da8 der Kalkstein 
nur in vereinzelten Buckeln aus der Decke jiingerer Ablage- 

rungen hervortaucht. 
Alle diese Hohlformen sind meist auch dort, wo ober- 

flachlich quartare Bildungen, Diinensand oder Terrassenkiese, 
verbreitet sind, von tertiaren Ablagerungen, namlich von 

Quarzkies, Quarzsand oder von Ton, erfiullt. 
Auch Braunkohlen treten darin auf, in einigen engen 

Trichtern bei ganz geringer Flachenausdehnung 20—30 m 

1) H. Raurr: Uber die Altersbestimmung des Neandertaler 
Menschen. Verhandl. Naturhist. Ver. Rheinl. 60, 1903, S932. 

2) H. Lorz: Uber marines Tertiar im Sauerlande. Diese Zeitschr. 
54, 1902, Mon.-Ber. 8. 74. . 

3) vy. DecuEen: Rheinland-Westfalen, II, 8. 671. 



machtig, in grdSerer Verbreitung, jedoch nur wenige Meter 
stark, innerhalb der weiten, in den Massenkalk eingesenkten 
Wannen. Leider fehlen hierin zurzeit alle Aufschliisse. 

In verschiedenen kleineren, nicht tiefen Auslaugungs- 
trichtern, die ich sah, kann von einer bestimmten Schicht- 
folge nicht die Rede sein. Die einzelnen Bildungen lésen 
sich wirr ab, und die Schichten sind in mannigfacher Weise 
gestort, wie man es nicht anders erwarten kann, wenn die 

Auslaugung des unterlagernden Massenkalkes gleich alt oder 
jinger als die Sedimentation ist. : 

Eine besondere Bedeutung haben demgegeniiber die groBen 
Aufschliisse an der Flora zwischen Bergisch-Gladbach und 
Paffrath. Hier ist links (siidwestlich) der StraBe der bis zu 
ihrem Niveau heraufreichende Massenkalk seinerzeit in aus- 
gedehnten Gruben abgebaut worden. Rechts der StraSe ist er 
an einigen Stellen ebenfalls noch sichtbar, um unvermittelt an 
tertiadrem Sande abzuschneiden — die mit etwa 70° einfallende 
Anlagerungsflache ist sehr sch6n aufgeschlossen; erst am Grunde 
der hier in Betrieb befindlichen zablreichen tiefen Sand- und 
Tongruben kommt der Kalkstein da und dort von neuem zum 
Vorschein. Da er auf der driibigen Seite wieder in der nor- 
malen Héhenlage auftritt, handelt es sich um eine tiefe und 
dabei sehr ausgedehnte Doline, in deren im tbrigen horizon- 
taler Sohle einige beim Abbau freigelegte Rippen von Kalk- 
stein etwas héher emporragen. 

Die Auskleidung’ des Trichters wird durch graue, tief- 
dunkle bis schwarze Tone ohne sichtbare Schichtung gebildet; 
hin und wieder fiihren sie verkieselte Steinkerne von Stringo- 
cephalus Burtint. Thre Machtigkeit ist, da das Liegende meist 
nicht erreicht ist, unbekannt; an einigen Stellen haben sie 

5m. Sie sind jedenfalls als die in den Senken des Gelandes 
zusammengeschwemmten, fast noch in situ befindlichen Aus- 
laugungsriickstande des Massenkalkes aufzufassen. 

In mehreren Aufschlissen folgt ttber ihnen ein 3—5 m 
starker, rétlich violetter, toniger Feinsand, wobei die Schich- 

tung deutlich sichtbar wird. Ton- und Sandschichten sind 
stark gestért, schrag gestellt, auch mehrfach von Kliften durch- 
setzt, die vom Hangenden her mit Kies erfillt sind. 

Mit scharfer, schwach welliger und dabei fast horizontaler 
Grenze folgt nach oben zu eine rund 10 m machtige Quarz- 
sandstufe. Sie besteht aus weiSem bis gelblichem und dann 
eisenschiissigem, schwach glimmerigem Quarzsand, zeigt an 
der Basis ein bis zu 1m starkes Brandungsger6éll, weiter oben 
ein oder mehrere dem Sand eingelagerte Bankchen von Quarz- 
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kies mit lécherigen Feuersteingeréllen, und weiter im Hangen- 

den eine muschelfithrende Sandschicht mit bezeichnenden ober- 
oligocanen Formen. 

Die Auflagerung auf der unteren Stufe ist dort, wo diese, 
wie beschrieben, aus tonigen und sandigen Schichten be- 
steht, die Lagerungsverhaltnisse also klar sind, deutlich 
diskordant. 

Hinsichtlich der Lagerungsform des Oberoligocans ist 
besonders bemerkenswert, da8 dieses zwar in einigen Gruben 
nicht frei von Stérungen ist, so da® hier die Auslaugung des 
Kalksteins auch nach seiner Ablagerung noch weiter fort- 
geschritten ist; gerade in denjenigen Gruben aber, wo die 
ungleichférmige Auflagerung unverkennbar ist, liegt es vdllig 
sohlig und ungestort. 

Aus diesen Beobachtungen geht hervor, da8 die durch 
Sickerwasser bewirkte Auslaugung des Massenkalkes von Ber- 

gisch-Gladbach zu einem erheblichen Teile nicht ein der Tal- 
bildung parallel sich vollziehender, bis in die Gegenwart an- 
haltender Vorgang ist, sondern vielmehr in die Zeit vor der 
Ablagerung des marinen Oberoligocins zu versetzen ist. Be- 
ricksichtigen wir dabei, welche erheblichen Kalksteinmassen 
abgetragen werden muBten, ehe das Tiefste der Auslaugungs- 
trichter mit Ton von einiger Machtigkeit erfillt sein konnte, 
so erscheinen die nacholigocinen Auswaschungen, die sich an 
einer Anzahl von Stellen in Ortlichen Schichtenstérungen der 
oligocanen Sande andeuten, als Nachklange jenes groSartigeren 
Vorganges: Die Auswaschung war zur Zeit der oberoligocénen 
Meerestransgression groBenteils beendet. 

Sie fiel zeitlich genau mit der besprochenen Vertonung 
unterdevonischer Schichten zusammen; denn die verkieselten 

Sandsteine und Kiese der Vallendarfer Stufe, die dort die 
vertonten Grauwacken tiberdecken, entsprechen véllig') den Ge- 
rollagen, die hier in den Meeressand eingeschwemmt sind. 
Demnach haben wir einen weiteren Beweis dafiir, daB im 
Rheinischen Schiefergebirge eine Periode subaerischer Ab- 
tragung vor der oberoligocanen Zeit herrschte. 

Auch im Massenkalk von Elberfeld treten derartig tiefe 
Auslaugungstrichter auf. Der sie im wesentlichen fillende 
Quarzsand mu8 aber mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Mittel- 

miocan gestellt werden, da er Lagen von ausgezeichnet gerollten 

'! G. Frmceen: Die Beziehungen zwischen dem marinen und 
kontinentalen Tertiar im Niederrheinischen Tieflande. Diese Zeitschr. 
68, 1911, Mon.-Ber. 8. 520. 

28 
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, Feuersteineiern” fihrt, und auch E. WALDSCHMIDT") bei seiner 
Beschreibung keine Funde oligocaner Versteinerungen erwahnt. 
Diese Dolinen lassen also bei der Ermittelung der Entstehungs- 
zeit einen weiten Spielraum. Die WALDSCHMIDTsche Vermu- 
tung eines eocinen Alters der , Dolinenlandschaft" wird jetzt 
aber durch meine Beobachtungen bei Bergisch-Gladbach une 
unten, S. 401) im wesentlichen bestatigt. — 

Weitere Schliisse, die tiber dieses Ergebnis hinausgehen, 

gestattet die Umwandlungszone rheinischer Hrzgange, 
wenn wir ihre Lage zum Grundwasserspiegel bericksichtigen. 

Bekanntlich erreicht die Oxydationszone nach der Tiefe 
zu dort ihr Ende, wo das Grundwasser das tiefere Nieder- 

sinken der oxydierenden und auslaugenden Sickerwasser un- 
méglich macht. Der Grundwasserspiegel gilt dabei im allge- 
meinen als die untere Grenze der Oxydationszone. In ihr 
angereicherte Erze setzen unter ihn erfahrungsgema8 oft nicht 
hinab.  Vorratsberechnungen, bei denen solche sekundaren 
Erzanreicherungen zu beriicksichtigen sind, missen vorsichtiger- 
weise den Grundwasserspiegel als die untere Grenze der 
Oxydations- und Cementationszone betrachten, wobei der Begriff 
, arundwasserspiegel~ allerdings nicht gar zu wortlich genommen 
werden darf. Er wird sich hier ungefahr mit dem Niveau 
der benachbarten Taler decken, da die niedersinkenden Wasser 
ihren Sauerstoff- und Kohlensauregehalt in dieser Tiefe im 
allgemeinen abgegeben haben werden. 

Da8 diese Anschauungen nicht allgemeine Giltigkeit haben, 
zeigen nun Beobachtungen in einigen unserer besterforschten 
Erzbergbaugebiete, wo die Oxydationszone vom Grundwasser- 
spiegel unabhangig ist, indem sie zwar gelegentlich in ganz 
geringer Tiefe -endet, an anderen Stellen und selbst bei un- 

mittelbar benachbarten Vorkommen aber bis tief unter die von 
den Sickerwassern durchflossene auSerste Haut der Erdrinde 
hinabreicht. 

BORNHARDT?”) ist in seinem klassischen Werk iiber die 
Siegener Hisensteinginge diesen Verhaltnissen naher nach- 

1) EK. WaAupscumipt: Dolinen im mitteldevonischen Kalk bei 
Elberfeld. Jahresber. des Naturwissenschaftl. Vereins in Elberfeld, 
H. 10, 1903. 

2 W. Bornuarpt: Uber die Gangverhaltnisse des Siegerlandes 
und seiner Umgebung. — Teil I: Archiv fir Lagerstattenforschung, 
H. 2, Berlin 1910, 8. 266—308; Teil II, ebenda, H. 8, 1912, S. 428—483. 
 “Derselbe: Dic Erzvorkommen des Rheinischen Schiefergebirges. 
Metall und Erz, 1912/18, H.1. — Vgl. auch iiber ahnliche Beob- 
achtungen an anderen Orten: STELZNHR-BERGHAT: Erzlagerstatten, 
1905/06, S. 548—44. 



gegangen. Hr fihrt eine tiberraschend gro8e Zahl von Fallen 
aus dem Siegerlande und dessen weiterer Umgebung an, die 
alle das gemein haben, da Spateisenstein nicht nur in derben 
Brauneisenstein, sondern auch in Braunen Glaskopf umgewan- 
delt ist, der als rindenartiger Uberzug oder als Fillung in 
den den derben Brauneisenstein unterbrechenden Hohlraumen 
in tropfsteinihnlichen Massen auftritt. : 

Am auffalligsten ist in dieser Hinsicht das von ihm 
angefihrte Beispiel der Grube Friedrichssegen bei Ems, wo 
bis zu 550 m unter dem Ausgehenden (= 380 m unter 
Stollensohle <= 265 m unter dem Spiegel der Lahn bei Ems) 
noch Brauneisenstein in stalaktitischer Form in der ganzen 
Gangmiachtigkeit und auf grofe streichende Erstreckung 
ansteht. 

Auch Grube Bollnbach bei Herdorf ist sehr bemerkens- 
wert: Auf der 357 m-Sohle tritt noch viel Brauneisenstein 
von tropfsteinahnlicher Form auf; auf der 397 m-Sohle ist er 
zwar zu Ende, sie weist aber zahlreiche ausgelaugte Hohl- 
raume im Spateisenstein auf. 

Da diese tropfsteinahnlichen Brauneisensteine, wie BORN- 
HARDT betont, nur aus verdunstenden Sickerwassern, also in 

lufterfillten Hohlraumen, ausgeschieden sein kénnen, muB 
der benachbarte Teil des Gebirges s. Z. ttber dem 
Grundwasserspiegel gelegen haben und kann erst 
nach der Entstehung der machtigen Umwandlungs- 
zone in das heutige tiefe Niveau herabgesunken 
sein. Zu demselben Schlu8 fihrt das vielfach — wie z. B. 
auf Grube Bollnbach -— beobachtete Vorkommen von Aus- 
laugungsréumen in einer unter der Oxydationszone folgenden 
Auslaugungsregion: Sickerwasser haben beim Durcbwandern 
der oberen Gangteufen ihren Sauerstoff in der Oxydations- 
zone abgegeben, kénnen daher in gréSerer Tiefe nicht mehr 
oxydierend, sondern nur noch auflésend wirken, zumal wenn sie 

Kohlensaure aufgenommen haben. — 
Im Aachener Bezirk sind die sulfidischen Blei- und Zink- 

erze bekanntlich im allgemeinen an den Kohlenkalk gebunden. 
Die erzreichen Lésungen sind auf den Querspalten zugewandert 
und haben sich an diesen sowie von ihnen ausgehend ent- 
lang den begrenzenden sandig-schiefrigen Schichten des Ober- 
devons und des Produktiven Carbons an die Stelle des 
Kalksteins gesetzt. Sie fillen dabei vielfach Hohlraume im 
Kalkstein aus, und zeigen durch ihren schaligen Bau (,,Schalen- 
blende“) und durch ihre tropfsteinahnlichen Formen, da8 sie 
aus verdunstenden Lésungen ausgeschieden worden sind. 
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BORNHARDT!) schreibt in dieser Hinsicht: ,Zugleich geht 
aus den Nachrichten hervor, daB ein erheblicher Teil des 

Erzinhaltes bis in die gréBten, durch den Bergbau erreichten 
Teufen, die z. T. auf Hunderte von Metern unter den natir- 
lichen Grundwasserstand hinabgehen“ — bei Grube Schmal- 
graf und Diepenlinchen bis zu 175 und 250 m —, ,schaligen 
Bau und stalaktitische Formen aufweist, woraus mit Sicher- 
heit zu schlieBen ist, da’ zum mindesten dieser Teil der Erze 

in offenen Hohlraumen oberhalb des Grundwasserspiegels aus 
niedersickernden und niedertrépfelnden Wassern ausgeschieden 
worden ist. Wa&ahrend in den oberen Teufen der Vorkommen 
Galmei vorherrscht, finden sich beim tieferen Niedergehen nur. 
sulfidische Erze, die groSenteils aus einem lagenférmigen 
Wechsel von Schalenhlende, Bleiglanz und Markasit bestehen.“ 

Wir kommen demnach fiir den Aachener Bezirk aus der 
Lage dieser ,,Cementationszone’ zum Grundwasser zu dem 
gleichen Ergebnis wie vorher fir das Siegerland: Das Ge- 
birge mu8 nachtraglich in das jetzige tiefe Niveau 
versenkt worden sein. 

Herrn BORNHARDT verdanke ich sodann den Hinweis, daB8 

die ebenfalls an Kalkstein gebundenen Blei- und Zinkerzvor- 
kommen von Schwelm, Brilon und Iserlohn nicht nur ganz den 
gleichen, wesentlich durch Galmei und vor allem durch Schalen- 
blende bezeichneten Lagerstattentypus darstellen, sondern 
ebenfalls eine heut tief im Grundwasser liegende 
Cementationszone besitzen. So haben die auflassigen 
Iserlohner Gruben seinerzeit Teufen von 150—180 m erreicht. 

Da der Grundwasserspiegel von der Tiefe der Taler und 
damit letzten Ortes von der Erhebung des Gebirges tiber dem 
Meeresspiegel abhangt, so ergibt sich der Schlu8, da8 alle 
die genannten Gebiete sich einst in relativ gréBerer Meeres- 
héhe befunden haben. BORNHARDT nimmt an, da8 die be- 

treffenden Ganggebiete in einer bestimmten Epoche der geolo- 
gischen Vergangenheit zufolge gebirgsbildender Vorgange 
eine héhere Lage, als Horste emporragend, eingenommen 
haben, so daS8 die hierin aufsetzenden Giainge im Gegensatz 
zu anderen bis zu ungewohnlicher Tiefe von den Sicker- 
wassern oxydiert und umgewandelt werden konnten. 

Er legt dabei —- sicherlich mit Recht —— besonderen 
Wert darauf, daB das Land gebirgig war, weil es nur in 
einer zertalten Gebirgslandschaft denkbar ist, da8 die Nieder- 
schlage, bevor sie in den tief eingeschnittenen Talern als 

1) W. Bornuarpt: a. a. O., Teil II, S. 194. 
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Quellen wieder austreten, bis zu groBer Tiefe in. den zwischen 

den Talern hoch aufragenden Gebirgsriicken versickern und die 
Erzgange umwandeln. Dabei ist er geneigt, die gebirgsbilden- 
den Vorginge mit der jiingsten Gruppe der Stérungen DENCK- 
MANNS, mit den meridionalen Brichen, in ursachlichen und 
zeitlichen Zusammenhang zu bringen. 

Diese Vorstellung schlieBt naturgema8 die weitere nicht 
aus, da8 sich das Festland als Ganzes relativ gehoben hat; 
ja diese Annahme erscheint mir bei der grofen Verbreitung 
der Erscheinung und auch deshalb notwendig, weil tief ein- 
geschnittene Taler ja immer erst — wenn auch tektonisch 
bedingt — durch die Erosion des flieBenden Wassers geschaffen 
werden. Dazu aber ist wieder ein betrachtlicher Hohenunter- 
schied zwischen Festland und Meer Voraussetzung. 

Wir gelangen damit zu der Vermutung, da8 die an einer 
groBen Anzahl rheinischer Erzginge beobachtete tiefreichende 
Umwandlungszone eine gemeinsame Higenschaft aller Gange 
war, die dort durch spatere Abtragung wieder verschwunden 
ist, wo einzelne Schollen in einer nachfolgenden Periode sin- 
kenden Festlandes in der Senkung zurickgeblieben sind. Wir 
missen also mit dem Vorhandensein bzw. der KEnt- 
stehung eines Gebirges in alterer Zeit und mit einer 
nachfolgenden Senkungsperiode rechnen. 

Suchen wir diese tektonischen Vorgange zeitlich festzu- 
legen, so sind zunachst die diesbeziiglichen Angaben von 
KLOCKMANN und besonders von BORNHARDT von Bedeutung. 

Ersterer') spricht fiir die Erzvorkommen der Aachener 
Gegend in sehr vorsichtiger Weise ,der mit der Tertiarzeit 
hervortretenden Schaifung der heutigen Oberflachen- und Grund- 
wasserverhaltnisse einen wesentlichen LHinflu8 auf die Um- 
gestaltung und Umformung der Lagerstatten” zu. 

BORNHARDT’) kommt fiir die tiefreichende Oxydations- 
zone der Siegerliander Ginge und fir die Cementationszone 
der Aachen-Briloner Erze zu einer gleichzeitigen Entstehung 
»in weiter zuriickliegender, spitestens tertiarer Zeit™. Von 
entscheidender Bedeutung ist dabei die Tatsache, daS tertiarer 
Basalt an der damals schon vorhandenen Brauneisenzone von 
Spateisensteingingen Kontaktwirkungen hervorgerufen hat. 

Speziell hinsichtlich der Cementationszone der Blei-Zink- 
erzvorkommen in den Massenkalkgebieten ist die andere von 

1) F. Kuocxmann: Die Erzlagerstatten der Gegend von Aachen. 
Festschr. XI. Allgem. Deutsch. Bergmannstag zu Aachen. Berlin 1910. 
Il, 8. 15. 

’ 2) W. Bornuarnr: a. a. O., I, 8. 307, II, S. 169. 
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ihm angefithrte'), seinerzeit von v. HUENE’) verOffentlichte Be- 
obachtung sehr wichtig, daB sich in den Dolinen des Massen- 
kalkes von Bergisch-Gladbach, und zwar im Felde Humboldt, 
scharfkantige Sticke von Schalenblende, Bleiglanz und 
Schwefelkies in braunkohlefiihrendem Letten gefunden haben, 
woraus geschlossen wird, da die Cementationszone, aus der 
diese Bruchstiicke stammen, schon ,vor Ablagerung der nieder- 
rheinischen Braunkohlenformation” vorhanden gewesen ist. 

Man wird diesen Ausfihrungen insofern  beistimmen 
missen, als die von v. HUENE beobachteten Vorkommen von 
traubiger und drusiger Schalenblende und von Galmei beweisen 
— obwohl etwas derartiges in diesem Gebiet anscheinend nie 
wieder beobachtet worden ist —, daB im Bereich der Glad- 
bacher Kalkmulde Erze von dem beschriebenen Aachen-Briloner 
Typus angestanden haben und bis auf die bescheidenen, 
ins Tertiar verschwemmten Bruchstiicke bei der allgemeinen 
Abtragung des Gebirges zerstért worden sind. Ebenso steht 
dann fest, daB die ehemals vorhanden gewesene Cementations- 
zone dieser Erze alter als die Braunkohlen von Gladbach 

sein mu8, die allerdings mit der untermiocanen Braunkohlen- 
formation des Niederrheins nicht ganz identisch sind. 

Bei dem Mangel an Aufschliissen ist das Alter dieser 
Braunkohlen bisher nicht so einwandfrei zu klaren gewesen, 
wie ich es wohl wiinschte. Ich halte sie vorlaufig fir das Aqui- 
valent der marinen Schichten des Oberoligocans*) und lasse offen, 

ob und wie weit ihre Bildung noch ins Miocaén hineinreicht. 
Jedenfalls decken sich die BORNHARDTschen Schlu8folge- 

rungen hinsichtlich der Zeit, in der die Cementationszone 
spatestens entstanden sein mu, vollig mit dem Ergebnis, 
zu dem ich oben hinsichtlich des Alters der Dolinen gekommen 
bin, in denen die Bruchstiicke von Schalenblende gefunden 
worden sind. Hine wesentlich engere Umgrenzung der Zeit 
k6énnte sich allerdings dann ergeben, wenn sich etwa heraus- 
stellen sollte, daB die tiefen Letten ebenfalls bereits Braun-. 

kohlen fihren. — 
Im folgenden soll nun dem Alter der Erscheinung auf 

einem anderen Wege nachgegangen werden, indem wir die 

1) W. Bornoarpt: a. a. O., II, S. 195. 
*) vy. Hurne: Das Vorkommen von Galmei, Blende, Bleierz, 

Schwefelkies und Braunkohle bei Bergisch-Gladbach. Diese Zeitschr. 4, 
1852, 8. 571. 

3) G. Furecen: Aufnahmebericht zu den Blattern Milheim a. Rh. 
pad Hitdorf im Jahre 1911. Jahrb. d. Konigl. PreuB. Geol. Landesanst. 
tr 1911. 



Auffassung von einer Hebungs- und einer nachfolgenden Sen- 
kungsperiode des Schiefergebirges in das Bild hineinzubringen 
versuchen, das wir uns aus anderen geologischen Krwagungen 
heraus von der Entstehung des Rheinischen Schiefergebirges 
machen. Da ergibt sich, da8B sie jedenfalls nicht in die 
jungere geologische Vergangenheit hinein pat, fiir die die 
Entwicklung des Schiefergebirges in zufriedenstellender Weise 
geklart ist, in das Jungtertiaér und das Quartar: 

Am Ausgange der Oligocinzeit war das Rheinische 
Schiefergebirge ein erloschenes Gebirge, das zwar die intensive 
varistische Faltung in seinem inneren Bau bewahrt hat, den 
Namen eines Gebirges aber morphologisch nicht mehr verdient. 
Denn nur als flacher Schild tauchte es mit sanftem Anstieg 
aus dem Nordmeer empor, um ebenso flach zu dem Meer- 
busen des Mainzer Beckens abzufallen. Das Gebirge war 
fast bis zum Niveau des Meeres eingeebnet. 

Mit dem in der Miocanzeit einsetzenden Meeresriickzug 
nach Norden und der gleichzeitig beginnenden AussiiBung des 
Mainzer Beckens wichst das Schiefergebirge allmahlich héher 
aus dem Meere heraus und wird zu dem Horstgebirge, als 
welches wir es heut vor uns sehen. Dabei lehrt uns der 
Proze8 der Talbildung, der fir den Rhein durch zahlreiche 
Kinzeluntersuchungen vom Beginn der Pliocanzeit an fortlaufend 
bis zur Gegenwart verfolgt worden ist, da8 in der Heraus- 
hebung des Gebirges wohl Ruhepausen zu beobachten sind, 
nirgends aber eine Umkehr ins Gegenteil: Der gegenwartige 
Zustand ist der Hohepunkt dieser Entwicklung. 

Fir ein Absinken des ganzen oder derjenigen Teilgebiete 
des Schiefergebirges, in denen Hrzginge mit einer besonders 
machtigen Umwandlungszone aufsetzen, in ein Hunderte von 
Metern tieferes Niveau, fehlt daher in der geologischen Ent- 
wicklung des Rheinischen Schiefergebirges im Jungtertiar und 
im Quartér ganz und gar der Raum, weil ja die Heraushebung 
bis in die Gegenwart hineinreicht. 

Wir kommen aus diesen allgemeinen Betrachtungen iiber 
die geologische Entwicklungsgeschichte des Rheinischen 
Schiefergebirges heraus zu der Uberzeugung, daB die heut 
unter dem Grundwasser liegende Umwandlungszone solcher 
Erzginge vor der im Mioc&én einsetzenden gro8en 
Hebungsperiode entstanden ist und auch vor dieser 
Zeit bereits ins Grundwasser versenkt war. 

Dieses Ergebnis deckt sich vollig mit der oben fest- 
-gestellten Tatsache, da8 die Periode tiefreichender chemischer 
Verwitterung der sandig-schiefrigen Gesteine des Palaozoicums 
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und intensiver Auslaugung des Massenkalkes spatestens im 
Oligocin ihr Ende fand. 

Wir werden daher geneigt sein, alle diese chemisch- 
geologischen Vorgange als eine einheitliche Erschei- 
nung zu betrachten, und werden sie in dieselbe Periode 
der geologischen Vergangenheit versetzen. Die 
scheinbar so verschiedenen AuSerungen der atmo- 
spharischen Hinwirkung beruhen im Grunde genommen 
nur auf den Unterschieden der betroffenen Gesteine, 
sowie darauf, daB bei den Erzgangen die Zerkliftung und 
Zerriittung des Gebirges, wie wir mit BORNHARDT annehmen, 
die Wasser in groOSere Tiefen versickern lieB, so da hier die 
chemische Umwandlung nach der Tiefe zu gleichsam voraus- 
eilen konnte. 

Hat diese Periode spatestens im Oligocan ihr Ende ge- 
funden, so ist damit doch noch keine befriedigende positive 
stratigraphische Festlegung gegeben. Durch die folgende 
Uberlegung wollen wir ihr naherzukommen suchen: 

In der Mehrzahl der Falle ist zweifellos jede Spur der 
urspringlichen Verwitterungsdecke -—— zu ihr gehért ja auch 
die Umwandlungszone der Erzgange — durch die Abtragung 
wahrend der jungtertiaren und quartaren Zeit wieder aus- 
geléscht worden. Zu ihrer Erhaltung ist, abgesehen von 
anderen giinstigen Umstanden, in jedem Falle erste Vorbedingung, 
daB die tiefgriindig verwitterten Gebirgsteile in der Zeit der 
oligocénen Meerestransgression unter den Meeresspiegel oder 
wenigstens unter das Niveau des schiitzenden Grundwasser- 
spiegels versenkt worden sind. Die Vorginge chemisch-geolo- 
gischer Umwandlung selbst sind daher in eine noch vor der 
Transgression liegende altere Zeit su versetzen. 

Diese oligocane Transgression!) nimmt bekanntlich, wie 
im tbrigen Norddeutschland, so auch am Rhein bereits im 
Mitteloligocén ihren Anfang. Sie macht sich in gleicher 
Weise in der Gegend von Aachen, also am Nordabfall des 
Hohen Venns bzw. der Ardennen, in der Niederrheinischen 
Bucht und im rechtsrheinischen Gebiet bemerkbar und ergreift 
sogar das stdliche und sidéstliche Randgebiet des Schiefer- 
gebirges, da hier der Septarienton aus der Kasseler Gegend 
bis ins Mainzer Becken reicht. 

Leider haben wir, wie ich anderweitig!) ausfiihrlich dar- 
gelegt habe, bisher kein geniigend klares Bild von den Wan- 

") G. FrieGet: Die Beziehungen zwischen dem marinen und 
kontinentalen Tertiar usw., a. a. 
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derungen, die die Kiustenlinie in der Nachbarschaft des 

Rheinischen Schiefergebirges im Unteroligocén, im Eocin und 
Paleocén durchgemacht hat. Alles in allem ist.es bei wesent- 
lich geringerer Meeresausdehnung das_ Bild eines 
wiederholten Vordringens und Zuriickweichens. Denn braun- 
kohlefiihrende Schichten sind neben marinen Ablagerungen 
und Brandungsgeréllen in verschiedenen Stufen des Altesten 
Tertidrs am WNiederrhein nachgewiesen. Das  Rheinische 
Schiefergebirge ist in dieser Zeit Festland gewesen und hat 
wesentlich héher tiber den Meeresspiegel aufgeragt als nach 
Beginn der mitteloligocanen Transgression. 

Die beschriebenen chemisch-geologischen Vor- 
gange mussen also, wie wir nunmehr aussprechen 
k6nnen, mindestens bis ins alteste Tertiar, ins 

Eocain und Paleocin, zuriickverlegt werden, wobei 

der Anfangspunkt der Erscheinung noch offen ist. 
In dieser Hinsicht ist folgendes zu beachten: Die Umwand- 
lungszone ist bisher bei den Erzgangen bis zu rund 500m 
Tiefe nachgewiesen, und man mu8 annehmen, da die oberen 
Gangteufen nach erfolgter Umwandlung in demselben MaBe 
wie das Gebirge selbst bereits wieder abgetragen worden 
sind. In gleicher Weise kénnen wir die heutigen Auslaugungs- 
trichter des Massenkalkes nur als eine Resterscheinung sehr 
viel gréferer Vorgange ansehen. Dadurch wird es médglich, 
da8 die Entstehung vielleicht bereits vor der Tertiarzeit 
ihren Anfang genommen hat. 

Nun kennen wir nahe dem Nordrande des Schiefer- 

gebirges von mesozoischen Ablagerungen nur solche der Trias 
und des Lias sowie des Senons. MDie die Trichter des 
Massenkalkes von Bergisch-Gladbach fillenden oberoligocanen 
Sande fihren in ihren Gerdllagen lécherige, nur wenig trans- 
portierte und daher aus nicht groSer Entfernung eingeschwemmte 
Feuersteingerélle, die mir die ehemalige Verbreitung senoner 
Schichten von Belgien und Aachen her bis tiber Kéln hinaus 
zu erweisen scheinen. Das Fehlen anstehender Kreide in 
den Massenkalktrichtern, das wir bisher annehmen missen, 
ist dann so zu deuten, da8 die Auslaugungserscheinungen 
jinger, d.h. erst nach Abtragung des Senons'), entstanden 

sind. 

1) Uber das Vorkommen von Galmei und Schalenblende bei 
Blankenroda, unweit Stadtberge, in cenomanem Planer, und das 
sich daraus miéglicherweise ergebende nachcenomane Alter der 
Site ae der Erzginge siehe Bornuarpt, a.a.O., Teil Il, 
malo 
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Die in den Dolinen im Liegenden des Oberoligocans auf- 
tretenden Tone und Sande gehéren dann ins Eocan'), und die 
Periode tiefer chemischer Verwitterung steht in 
engem Zusammenhang mit der erneuten Hebungszeit 
des Schiefergebirges, die mit dem allgemeinen 
Meeresriickzug am Ende der Kreidezeit einsetzt. 

Ich trage jedoch vorlaufig noch Bedenken, in diesem Er- 
gebnis, das von der Auffassung BORNHARDTs hinsichtlich der 
Erzgange wohl kaum abweicht, einen absolut zwingenden Beweis 
zu sehen, wenngleich ein hoher Grad von Wahrscheinlichkeit 
vorhanden ist. 

Bei der endgiltigen Stellungnahme spielt, solange keine 
neuen tatsachlichen Beobachtungen vorliegen, die Vorstellung 
eine Rolle mit, die man sich von dem Zustande des Schiefer- 

gebirges in mesozoischer Zeit macht. Die Rheinische Masse 
ist an ihrem Rande und in einem bestimmten Teilgebiete, dem 

Westeifeler Graben, vom Trias- und Liasmeere, bedeckt ge- 
wesen; es ist aber keineswegs feststehend”), daB diese Meeres- 
bedeckung sich tiber das ganze Schiefergebirge erstreckt hat. 
Jedenfalls ist dieses in jungmesozoischer Zeit Festland ge- 
wesen. Denn die senonen Schichten von Aachen?) lassen in 
ihrer faziellen Entwicklung und ihren speziellen Lagerungs- 
verhaltnissen die Schwankungen der in der Nahe liegenden 
Meereskiiste deutlich erkennen. Da8 das Meer der Senonzeit 
nur den 4uBersten Rand des Schiefergebirges beriihrte, geht 
auch daraus hervor, daf die oberoligocanen und pliocanen 
Kiese, soweit sie innerhalb des Gebirges auftreten, frei von 

Feuersteingeréllen sind. 
Infolge dieser Erwagungen erscheint es immerhin denkbar, 

da8 die Verwitterungsrinde des devonischen Gebirges teilweise 
vielleicht schon in vorsenoner Zeit zur Ausbildung gelangt ist, 
und da8 die fiirs Ende der Kreidezeit und im Alttertiar nach- 
gewiesene Periode tiefer chemischer Verwitterung mit ihren 
Anfangen weiter ins Mesozoicum zuriickreicht. — 

Aber noch nach einer anderen Richtung hin erdéffnet uns 
die Beschaftigung mit den erhalten gebliebenen Abtragungs- 

") Die in den Trichtern des Massenkalkes von Bergisch-Glad- 
bach verbreiteten Brauneisensteine entsprechen demnach stratigraphisch 
den Bobnerzen des Oberrheingebietes und der Schweiz. 

*) G. Firmeeu: Zum Gebirgsbau der Hifel. Verhandl. Naturhist. 
Ver. Rheinl. 68, 1911. 

*) E. Honzapret: Die Geologie des Nordabfalles der Hifel usw. 
Abhandl. Kénigl. Preu8. Geol. Landesanst. N. F., 66, Berlin, 1910, S. 111. 
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resten tiefgrindiger chemisch-geologischer Vorgange einen inter- 
essanten Ausblick: 

Trotz der seit dem Beginn des Miocaéns anhaltenden 
allmaihlichen Heraushebung des Rheinischen Schiefergebirges 
sind die Auslaugungserscheinungen im Massenkalk nur stellen- 
weise und jedenfalls nicht betrachtlich weitergeschritten. 
Ebenso war, wie auch BORNHARDT annimmt, die Umwandlungs- 
zone der Siegener Spateisensteinginge schon damals im wesent- 
lichen in ihrer heutigen Ausdehnung vollendet. Da8 die 
chemisch-geologischen Vorgiinge in dieser langen Zeit die Um- 
wandlungs- und Auslaugungszonen nicht haben an Machtigkeit 
gewinnen lassen, ist aber nicht, wie man zunachst glauben 

médchte, auf eine dem Weiterwachsen nach der Tiefe entgegen- 
wirkende und sie ausgleichende oberflachliche Abtragung zuriick- 
zufubren, sondern hat seine Ursache in einem tatsachlichen 

Stillstand dieser Vorgange, wie die schon genannten 
Kontaktwirkungen von tertidrem Basalt an Brauneisenstein 
zeigen, die tief unten in der Oxydationszone, nur wenig tber 
der unveranderten Spateisensteinzone, beobachtet worden sind‘). 
Ks ist also eine regional wirkende, andere Ursache fir diesen 
Stillstand der chemischen Verwitterung verantwortlich zu machen, 
und das kann nur das Klima sein: 

Die lebhaft rot-, gelb-, violett-, zum Teil aber auch schnee- 
weiBgefarbten”), immer wieder durch die Reinheit der Farbe 
ausgezeichneten Verwitterungstone der unterdevonischen Gesteine 
entstehen unter dem Einflu8 unseres heutigen Klimas nicht 
mehr. Leider sind die chemischen Vorgange, die zu ihrer 
Bildung fuihren, noch gar nicht erforscht, so daB es unmdglich 
ist, sie in den KEinzelheiten zu erklaren. Wenn wir aber 
bedenken, da8 sich gleichartige Verwitterungsprodukte allem 
Anschein nach schon im Miocan, also wahrend eines subtropi- 
schen Klimas, nicht mehr bildeten — wir kennen solche Farben 
nicht aus den Braunkohientonen —, und da andererseits heut 
derartige tiefgrindige Verwitterungserscheinungen auf die Tropen 
beschrankt zu sein scheinen, so kommen wir zu der Annahme, 

eines erheblich warmeren und niederschlagsreicheren Klimas, - 
das wohl mit einer ippigen Vegetationsdecke verbunden war, 
fir die Zeit des Alttertiars. 

Diese Folgerung aus chemisch-geologischen Tatsachen steht 
wiederum in gutem Einklang zu dem, was uns der Charakter 

1) W. Bornuarpt, a. a. O., I, 8. 306. 
*) Abnlich lebhaft, besonders rotgefarbte Tone sind fir das 

Paleocin des Niederrheinischen Tieflandes sehr charakteristisch. 
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der tertiaren Floren lehrt, daB namlich ein anfanglich tropi- 
sches Klima sich im Mioc&én zu einem subtropischen gemildert 
hat, um sich im Pliocan noch weiter abzukihlen. — 

Ich habe mich im vorstehenden auf solche Verwitterungs- 
erscheinungen beschrankt, die einer alteren Periode angehéren. 
Es ware ein kleines, sie aus dem Jungtertiér und dem Quartar 
durch die Anfiihrung anderer chemisch-geologischer, ebenfalls 
durch die Atmospharilien bedingter Vorgange, z. B. die tiefe 
Auslaugung altquartaérer FluBkiese oder die Bildung tertiarer 
Kieselsandsteine und -Konglomerate, zu erganzen. Die an- 
gefiihrten Beispiele werden aber geniigen, um zu zeigen, dab 
die chemisch-geologischen Erscheinungen fiir die Er- 
kenntnis der geologischen Entwicklungsgeschichte 
mancher Gebiete wertvoll sind, zumal wenn sie ver- 

mége des Schichtenverbandes, in dem sie auftreten, 
stratigraphisch festgelegt werden konnen. 

Neben der Form verdient die Beschaffenheit 
einer alten Landoberflache weitgehende Beachtung. 
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Eumariopterideae Dentatae Sphenopteroideae 

acuta Zeilleri Dernoncourti Loshit | rotundata Sowbeirant laciniata neglecta latifolia Sarana Benechei grandepinnats Jacguott 
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Literatur enya 1720 1829 1912 1986 1828 1912 1886 (vielleicht frither?) 
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54 sehr variabel! mittelgroB - gréBer klein mittelerof — ziemlich wie ~ sehr grob groh mitielgrof— klein | mittelgroB — sehr groB| mittelgrof, selien bis| mittelgro8 — kleiner JauBerst yariabel!} gro6—auBerordent- klein — mittelgrof, Grobe millelgroB EroB ofl aelir’ eroB Menioncon! tl iiber mittelgroB mittelgroB — groBer lich grob haufig klein 
dreieckig — eciférmig mig — eilanzett-| dreieckig — eiformig g@ — cilanzett- dreieckig — lineal —] eiférmig —_eilanzett-j} oval—e: oval—cif6rmig lineal | stumpf dreieckig, auch | im allgemeinenoyal — J dreieckig — eiformig| dreieckig — eiformig | eiformig — deutlich 

Form — halbkreisrund lich lich — fast lineal mit lanzettlich, oft sichel- lich zettlich langgestreckt fast halbkreisrund — } eiformig, auch stumpf — ecilanzettlich — fast dreieckig 
parallelon Riandern formig gebogen eiformig dreieckig lineal 

bisweilen zerschlitzt fast stels gelappt schwach gekerbt gelappt, ahnlich acuta 
durch spitze Bin- 

weniger tief geleilt in 
rundliche — ovale — 

fief geteill in abge-| lief geteilt in ganz-] stark zerschlitzt, laci- ge(eilt in Lappen 
rundete Lappen randige rundliche niieért 

in mebrere gerade ab- 
gestutzte Lappen zer- 

zerschlitzt, gezaihnelt,| fast stets echt ge- 
auch tiefgeteiltin weit|fiedert, oft sogar 

|_—_—————______ 
geteilt in kleine rund- 
liche bis schief drei- 

Lappung schnitte Lappen dreieckige Segmente, fallend yoneinander entfernt doppelt gefiedert eckige Lappen 
4 oft wie zerschlitzt stehende Lappen 

lo) _—__} ——__—__ —_—__—__ S$ S$] —______. —E———— | SS 
a = scharf meist sehr scharf fast wellig meist deutlich wellig scharf scharf nicht scharf unscharf deutlich gezahnt zersplissen scharf — unscharf nicht immer ganz} ‘/;—'/, mm breiter 
oO UmriBlinie Scharf, erscheint bis-|heller oder dunkler 
= weilen wie gezahnelt Rand am Saume 
3 — —— ee ee Se 
& flach -- stark gewdélbt wenig gewolbt — flach meist ziemlich stark gewélbt gewolbt 1 ziemlicr flach flach — gewolbt zartspreitig, meist flach yollig flach — ziemlich gewolbt gewolbt 
a Wolbung stark gewolbt gewolbt flach gewolbt 

Entfernung dicht — entfernter entfernter stehend ziomlich dicht entfernter stehend ziemlich entfernt zicmlich entfernt smlich dicht, bis- | verhdltnismaBig dicht, | meist entfernter ste-| sehr dicht aneinander] ganz dicht — ziemlich | recht entfernt stehend ziermlich dicht 
yoneinander weilen etwas lockerer nie sehr entfernt hend, selten dicht entfernt 

$f $$$ |] a | ee -- |---| — — | 
vorherrschend peco- | vorherrschend sphe-]| vorherrschend peco-| recht sphenopteri- sphenopteridisch] sphenopteridisch] yorherrschend peco-| stark pecopteridisch, sphenopteridisch bis | stark pecopteridisch, } volli pecopteridisch | fast ausschlieSlich | vorherrsehend sphe- 

Ansitzen pteridisch, auch nopteridisch — peco- pleridisch disch, die obersten bis pecopteridisch bis pccopteridisch pteridisch bisweilen echt sphe- pecopteridisch vereinzelt — spheno-§ — yollig sphenopteri- sphenopteridisch, nopteridisch — peco- 
alethopteridisch pteridisch pecopteridisch nopteridisch pteridisch disch auch pecopteridisch pteridisch 

|— SF eo SSS ES [$$ |__| —— ———— 
schwach — stark her- | meist st er, oft auch | schwach, Mittelader| meist stark (charak- deutlich bis auf die } weniger heryortretend | nicht sehr stirk, Mittel- | oft undeutlich, Mittel- zart, aber deutlich sehr stark deutlich scharf, jedoch stets | Aderung schwach, 

Aderung vortretend (nervosa) weniger stark deutlich teristischi wellig), auch feineren Scitenadern ader doutlich ader scharf vorhanden, Mittelader| Mittelader deutlich 
schwach weniger hervyortretend 

_ | ——— = =| a 
iedern /,O gut dreiec sehr klein, deutlich} stumpf gespitzt, selte- ziemlich grof, sehr] rundlich — fast kreis- Fiedern / 0. rundlich — oval — drei-| rundlich — dreieckig | stark zerschlitzt oder dreieckig — eiformig,|sehr groB, ziemlich | rund — gut dreieckic 
= Elemente /. 0 hr spitz (acuta), | dreieckig — ei ¢] ner stumpf, mit welli- eng beieinander,schief | rund, sphenopteri- = Elemente /. 0. eckig mit breiter Basis. zuweilen fast | zersplissen, fast kaum } ziemlich entfernt —An-| entfernt, auch dichter, | dicht beiemmander. 

bisweilen auch rund-| — verkehrt eciférmig, ger Umriflinie, me dreieckig mit gerun-]| discher Habitus, auch = Ansitzen stark pe , gie- yorhanden, silzen im allgemeinen] schief dreieckig — ei-) immer stark gewolbt 
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Deutschen Geologischen Gesellschaft. 

B. Monatsberichte. 

Nr. 8/10. 1913. 

Protokolle der Hauptversammlung am 7., 8. und 

9. August 1913 in Freiburg i. B. 

Protokoll der Sitzung am 7. August 1913. 

Herr DEECKE eréffnet als Geschaftsfihrer die Sitzung 
und begri8t die Versammlung zugleich im Namen der Uni- 
versitat, der Philosophischen Fakultat, der Stadt Freiburg, 
der Badischen Geologischen Landesanstalt und des Geo- 
logischen Institutes sowie der Herren Professor DOFLEIN (des 
Direktors des Zoologischen Institutes, in welchem die Sitzung 
stattfindet) und Professor OSANN vom Mineralogischen Institut. 

Darauf gedenkt Herr DEECKE der Mitglieder, die der Ge- 
sellschaft seit der letzten Hauptversammlung durch den Tod 
entrissen wurden, der Herren: 

Dr. OSKAR EBERDT, Berlin, 
Professor Dr. GEORG BOnM, Freiburg, 
Professor Dr. KE. KoKEN, Tiibingen, 
Professor Dr. HOLZAPFEL, Stra8burg i. E., 
Geheimer Rat Professor Dr. HERM. CREDNER, Leipzig, 
Professor Dr. VAN CALKER, 
Professor Dr. STEENSTRUP, Kopenhagen, 
Professor Dr. LASPEYRES, 
Professor Dr. R. HORNES, Graz, und 
Dr. L. HENNIGES, Friedenau. 

Zu ihren Ehren erhebt sich die Versammlung von den 
Sitzen. 

SchlieBlich macht Herr DEECKE eine Reihe praktischer 
Mitteilungen fir die bevorstehenden Sitzungs- und Exkursions- 

29 
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tage, und regt die Wahl eines Vorsitzenden fir den ersten Sitzungs- 
tag sowie dreier Schriftfiihrer fiir die Dauer der Tagung an. 

Auf den Vorschlag von Herrn SCHJERNING wird zum Vor- 
sitzenden gewahlt Herr WICHMANN (Utrecht), zu Schriftfihrern 
die Herren v. SEIDLITZ, CLOOS, FISCHER (Halle). 

Herr WAHNSCHAFFE macht den Vorschlag, Herrn v. KOENEN 

bei Gelegenheit seiner 50jahrigen Mitgliedschaft sein Mitglieds- 
diplom zu erneuern, und legt ein zu diesem Zwecke besonders 
ausgefiihrtes Diplom den Anwesenden vor. Der Vorschlag findet 
allgemeine Zustimmung. 

Darauf tibernimmt Herr WICHMANN den Vorsitz und teilt 
mit, daB der Gesellschaft als neue Mitglieder beizutreten 
winschen: 

Herr Dr. DIENEMANN, Assistent am Geologischen Institut 
der Universitat Marburg i. H., vorgeschlagen von den 
Herren EM. KAYSER, AHLBURG und Fr. HERRMANN. 

Herr HuGoO LIEBER, cand. geol. in Marburg, UferstraBe 8, 
vorgeschlagen von den Herren Em. oe AHLBURG 
und OBST. 

Herr Dr. Fritz BEHREND, Assistent an der Kgl. Berg- 
akademie in Berlin, vorgeschlagen von den Herren 
KRUSCH, MICHAEL sa WAHNSCHAFFE. 

Das Geologisch- Mineralogische Institut der Kgl. Land- 
wirtschaftlichen Hochschule in Berlin N. 4, Invaliden- 
straBe 42, vorgeschlagen durch die Hoes FLIEGEL, 
SCHUCHT und WAHNSCHAFFE. 

Fr]. ELSE WENDEL, stud. phil., Berlin-Gro8-Lichterfelde, 
TulpenstraBe 5a, vorgeschlagen durch die Herren HUTH, 
SCHNARRENBERGER und WAHNSCHAF¥E. 

Zu Rechnungsrevisoren werden ernannt die Herren WEISE 
und STROMER VON REICHENBACH. 

Herr E. WEPFER spricht Uber den Zweck enger 
Artbegrenzung bei den Ammoniten. 

Der Titel, den ich meinen Worten vorgesetzt habe, be- 
darf einer Erlauterung; lange habe ich geschwankt, wie ich 
ihn wahlen sollte, um Mi8verstandnissen vorzubeugen. — 
Eins yor allem: es liegt mir fern, mich ganz allgemein an 
die Frage der Abgrenzung des Artbegriffes heranzuwagen. 
Wenn ich an die Worte NeUMAYRs denke, der vor mehr als 
20 Jahren gesagt hat (Stimme des Tierreichs); ,,Species in 
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der Paldontologie lediglich nach dem Vorhandensein oder 
Fehlen von Ubergingen zu unterscheiden, ist nicht mehr als 
ein Spiel. — Leider ist diese Uberzeugung noch nicht all- 
gemein zum Durchbruch gekommen, und man hort und liest 
seltsamerweise noch oft genug ausgedehnte Auseinandersetzungen 
uber die Frage, ob zwei der Zeit nach aufeinanderfolgende 
Formen als gute Arten oder nur als Varietaéten ein und der- 
selben Art zu betrachten seien,“ — da muff ich zu dem 

Schlu8 kommen, da8 die theoretische Erérterung der Frage 
nach der Abgrenzung des Artbegriffs an sich ja ganz ersprieB- 
lich ausfallen kann, da8 sie im Grunde aber nur ein Streit 
um des Kaisers Bart ist. — 

Gegeniiber den zahlreichen LErérterungen iiber dieses 
Thema, die mehr oder weniger auf die Aufstellung gewisser 
Grundsatze hinauslaufen, méchte ich meiner Meinung Ausdruck 
geben, dab die HEntscheidung tiber die Abgrenzung der Art 
in jedem Fall eine empirische Tatsache sein sollte: Es gibt 
kein Rezept fiir die Artenabgrenzung. Eins aber steht fest; 
der zoologischen kann die palaontologische Art nicht gleich- 

-gestellt werden, dazu flie8t sie in ihrem Werden und Sichver- 
Andern zu sehr dahin. ,Der Speciesbegriff ist,“ sagt NEu- 
MAYR, ,sobald man mit einigermafen vollstandigem Material 
zu tun hat, in der Paliontologie unfindbar und unanwendbar, 
und mu8 aus ihrem Bereich verschwinden.” — Das gilt heute 
ebenso wie zu NEUMAYRS Zeiten; und es ist nicht schwierig, 
aus der Literatur, soweit sie sich mit der Frage der Artab- 
grenzung beschaftigt, den Nachweis zu fihren, daf keine 
einzige Definition der palaontologischen Art mit der normalen 
zoologischen Art gleichgesetzt werden kann, einfach wegen — 
des Begriffs der zeitlichen Abgrenzung. 

Demnach ware es theoretisch wirklich besser, den Begriff 
Art, der sich bei uns doch nicht so prazisieren laBt, da8 wir 
ihn praktisch verwerten kénnen, ganz fallen zu lassen, weil 
dieses Wort bereits durch den Gebrauch in Zoologie und 
Botanik eine ganz bestimmte Bedeutung bekommen hat, die 
wir > ganz allgemein gesprochen — als zu eng empfinden 
miissen. Freilich, so oder so, in der Praxis missen wir 
nicht ,Arten abgrenzen“ zunachst, sondern Benennungen 
geben zum Zweck der Verstandigung. Ks kann nicht scharf 
genug betont werden, da8 die mehr oder weniger notwendige 
besondere Benennung einer neuen Form nichts, aber auch 
durchaus nichts mit dem Begriff der Art oder der 
Gattung zu tun hat. Das ist an und fir sich selbstver- 
standlich; aber es ist ein Ungliick der Wissenschaft, daB diese 

rs) 



ee 

beiden Dinge durch die landlaufige Methode der Nomenklatur 
stets durcheinander geworfen werden. Es ist demnach ein 
unbedingtes Erfordernis, da8 ihre grundsatzliche Verschiedenheit 
auch in ihrer Behandlung zum Ausdruck komme; und der erste 
und einfachste Schritt diesem Ziel entgegen bestiinde in mehr 
Zurickhaltung im Geben neuer Namen und Verwendung einer 
Nomenklatur, die es erméglicht, neben der systematischen 
Stellung auch noch ein weiteres auszudriicken, was hinterher 
— namlich bei der endgiltigen Einteilung in das System — 
je nach Bedirfnis als individueller Charakter ohne weiter- 
greifende Bedeutung abgestrichen oder beibehalten werden 
kénnte, namlich ein dritter Name. Damit kénnte man sich 
ein gutes Teil Arbeit sparen, und es ware auch dem geholfen, 
der nicht sein ganzes Gedichtnis mit massenhaften, groBenteils 
ganzlich sinnlosen Namen vollpfropfen méchte. Damit fiele 
vor allem tiberhaupt die Notwendigkeit weg, fortwahrend neue 
Namen zu ersinnen und Gattungsnamen aufzustellen, wo die 
Erhebung zur Gattung als ein Unding empfunden wird, die 
indes notwendig geworden ist, nur um innerhalb des Chaos 
von Artnamen wieder einmal eine Abgrenzung zu treffen, die . 
notwendig geworden ist, weil die frihere Gattung eben in 
Untergattungen zerlegt acden ist, in deren keiner die ver- 
waiste Form Unterschlupf findet! 

Ich bin weit entfernt, von der Trinomenklatur allein 
eine Rettung aus allen unseren Noten zu erhoffen; dort in- 
dessen z. B., wo es sich um Bearbeitung von Faunen inner- 
halb eines Gebietes handelt, dessen Hauptformen langst be- 
kannt sind, da k6énnte sie unschatzbare Dienste leisten. 

Die Tendenz in der Palaontologie, festzustellen, welche 
praktischen Hilfsmittel es gibt, um die einzelne Form még- 
lichst eng zu umgrenzen, sie geht aus von jenem berihmten 
Satz, wonach wir selbst die kleinsten Unterschiede festhalten 
miissen, um zunachst die Tatsache, dann aber auch den Ver- 
lauf der allm&hlichen Veranderung zu verfolgen. Dieser Satz 
enthalt ein zu starkes Quantum Selbstverstandlichkeit, als da8 
er itberhaupt bestritten werden kénnte; wo wir eine Ver- 
anderung im J.aufe der Zeit finden, da miissen wir sie fest- 
halten, cum grano salis, wo wir eine gesetzmafige Ver- 
anderung finden, aber nur da, wo wir sie wirklich finden, 
d. h., wir miissen sie suchen, und es ware auBerst merkwirdig, 
wenn wir nicht bei genauem Hinsehen zahlreiche Unterschiede 
fanden. Diese Unterschiede wird auch niemand leugnen, 
jedoch der eine wird ihnen diesen,-der andere aber nur 
jenen Wert beimessen: der eine denjenigen von Varietaten, 
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die — wer weif! — sich vielleicht einmal als selbstandige 
Arten herausstellen kénnten, der andere wird von individuellen 

Unterschieden reden und der Sache eine absolute Bedeutungs- 
losigkeit beilegen. Der erstere wird fir alle Falle eine be- 
sondere Art Namen anwenden, und die Berechtigung dieser 
Arbeitsweise ist es, die ich bestreite. Ich bestreite, daB 

derjenige der Wissenschaft an die Hand geht, der eine Form 
einfach darauflos als neue Art beschreibt, nur weil sie zufallig 
noch nicht abgebildet, noch nicht beschrieben ist. 

Wer sich einmal mit dem Gedanken vertraut gemacht 
hat, daB es weniger die Fille der Formen, als die Fille der 
Namen, der Arten und Gattungen ist, die uns heute mehr 
und mehr den Uberblick in der Paliontologie erschwert, dem 
muS das Festhalten an dem alten Abusus uniiberlegter Arten- 
aufstellung als ein Krebsschaden an unserer Wissenschaft 

-erscheinen. Fiir die Gattung Oppelia') habe ich zu zeigen 
versucht, wie sich die unheimliche Menge der Namen bei 
genauerer Betrachtung als ein unndtiger Tand erweist, der 
den natirlichen Zusammenhang verhillt, als die Folge einer 
schlechten Manier, die die wirkliche Formenfille, die durch 
das Variieren einer Art hervorgebracht wird, entstellt, indem 
sie sie auf der Jagd nach Arten zerstickelt. Wer Philosoph 
genug ist, kann sich dabei beruhigen, da8 diese Kalamitat 
kommen mu8te; aber tiber der Notwendigkeit dieser unglick- 
seligen Entwicklung der Dinge darf die Notwendigkeit der 
Abhilfe nicht vergessen werden. In der reichhaltigen Samm- 
lung des Freiburger Geologischen Instituts und beim Besuch 
zahlreicher anderer Sammlungen hat sich meine Uberzeugung 
immer mehr gestirkt, da8 die zahlreichen ,Arten“, die von 
verschiedenen Seiten fir Angehérige ein und derselben ,,GroB8- 
art’ aufgestellt worden sind, nichts weiter sind als Varietiten, 
und — mogen es nun gesetzmaBige Mutationen sein oder 
nicht — uns wenigstens in ihrem Namen etwas tiber ihre 
natirliche Stellung sagen sollten, und dies ware so leicht 
moglich durch den Gebrauch der Trinomenklatur, die den 
‘natirlichen Zusammenhang so unibertrefflich zur Geltung 
bringen kann, ohne da8 wir gleich neue Gattungsnamen ndtig 
haben. Durch diese eine Forderung wird der Notwendigkeit 
einer exakten Trennung, des scharfen Auseinanderhaltens der 
kleinsten Unterschiede durchaus kein Eintrag getan, nur das 
unnotige Auseinanderreifen von Zusammengehérigem durch 

- 1) WeprerR: Die Gattung Oppelia im siiddeutschen Jura. Pal. 59, 
ja8 ie deme 
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Art-, ja Gattungsnamen soll unterbunden werden, und es wird 
das rein praktische Ziel erstrebt, daB der Name Aufschlu8 
geben soll tiber die systematische Stellung. — Diese Forde- 
rung ist uralt, und da8 sie noch nicht erfillt werden konnte 
trotz der eindringlichen Worte WaAAGENs'), das zeigt eben, 
daB der Weg nicht gefunden werden konnte. Freilich damals 
waren die Bediirfnisse andere, ja sogar zum Teil entgegen- 
gesetzte; denn der Begriff der Formenreihe verlangt ja ein 
strenges Auseinanderhalten der geringfigigsten Mutationen, 
und um ihren Forderungen ja gerecht zu werden, hat man 
lieber eine Art zu viel als zu wenig aufgestellt. So sehr 
nun WAAGEN im einzelnen bei der Formenreihe des Amm. 
subradiatus geirrt hat), so sehr mu8 auf der anderen Seite 
sein Verdienst um die prinzipielle Erérterung und scharfsinnige 
Verfolgung derartiger Fragen immer wieder betont werden, — 
und in seine Fufstapfen zu treten, miB8te als Verdienst 
erscheinen. Aber» von allen denen, die der WAAGENschen 
Artauffassung das Wort reden, haben nur wenige dem genialen 
Baumeister folgen kénnen; die meisten haben gerade darauflos 
bald hier, bald dort eine Art aufgestellt; sie haben sich mit 
der Rolle des Werkmeisters begniigt, der die Bausteine liefern 
soll. Nun, immerhin ein Verdienst, werden sie sagen; — ich 
glaube, WAAGEN hatte sie nach Hause geschickt mit samt 
ihrem Baumaterial! Wenn man seine Hinleitung zur Formen- 
reihe des Amm. subradiatus liest, so wiirde man einzelne 
Satze auch heute nicht anders formulieren: schon damals die 
Klage tiber die schlechten und massenhaften Arten (S. 8/9), 

und schon damals die Erkenntnis, da8 ,nur bei sehr ein- 
gehenden Studien und sehr reichlichem Material 
endlich Unterschiede gefunden werden kénnen, die sich in 
allen Fallen als stichhaltig erweisen“ (S. 7). Es berihrt 
elgentiimlich, wenn man so oft auf WAAGENsche Arbeitsmethode, 
seinen engen Artbegriff schwéren hért von denen, die ihn 
offenbar am wenigsten verstanden haben, jedenfalls aber am 
wenigsten befolgt haben; dadurch, da8 man aus einem etwas 
verschiedenen Querschnitt eine neue Art macht, schafft man 
noch keine exakte Art. 

Warum ist nun aber die Nomenklatur, wie sie WAAGEN 
(a. a. O.) vorgeschlagen hat, nicht in Gebrauch gekommen? 
Dariber, daB eine Nomenklatur das Jdeal ware, die die Még- 
lichkeit gibt, ,das Zusammengehérige zusammenzufassen, ohne 

*) Formenreihe des Amm. Subradiatus. Hinleitung. 
® WEPFER; G. Uppeliq, 8.41/42 u. a. 
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deshalb die notigen Unterscheidungen dabei aufgeben zu miissen” 
(WaAAGEN, S. 11), dartiber brauehen keine Worte verloren zu 
werden. Und die beste Benennung ist die, die eine Be- 
schreibung spart (WEPFER: G. Oppelia, S. 6), méchte ich 
wieder dazusetzen: der Name ist eine abgekurzte Beschreibung, 
er soll sie ersetzen. 

Es ware fir die Palaontologen ein beschaimendes Be- 
kenntnis, wenn es nur die Unbequemlichkeit und Schwer- 
falligkeit der WAAGENschen Nomenklatur ware, die sie 
hatte durchfallen lassen; ihr Fehler liegt darin, da8 sie vom 
Autor zu viel verlangt; er soll ein Glaubensbekenntnis her- 
sagen, und damit ist ein allzu subjektives Moment in die Sache 
hineingelegt. Uber die Abstammung einer Form kann man sehr wohl 
verschiedenerlei Meinungen hegen, und die konsequente Durch- 
fihrung der WAAGENschen Nomenklatur bedeutet nichts 
anderes, als die Forderung einer klaren Feststellung der Ab- 
stammung einer Art ein fir allemal'). So ware die Nomen- 
klatur allzu abhangig von der Stammesgeschichte; aber noch 
andere Bedenken lassen sich erheben, nicht nur speziell gegen 
diese Art der Nomenklatur, sondern tiberhaupt gegen die da- 
mit zusammenhangenden allzu scharfen Unterscheidungen der 
Mutationen, von den Variationen ganz zu schweigen. — 
WAAGEN hat in der Formenreihe des Amm. subradiatus ein 
Beispiel geben wollen, wie eine Art aus der andern in ganz 
bestimmter GesetzmaBigkeit entsteht; auch wenn eine bestimmte 
Mutation a, die fiir eine Zone A charakteristisch sein soll, in 
die Zone B unverandert fortsetzen sollte, wahrend sie in der 
Regel bereits zur Mutation b geworden ist, so sprache das 
noch nicht grundsatzlich gegen die Notwendigkeit einer scharfen 
Auseinanderhaltung von a und b, wenn auch damit bereits 
angedeutet ware, da8B die Natur nicht so genau nach unserm 
Schema verfahrt; dieser Fall ist verschiedentlich beobachtet. 
Aber ich habe zeigen kénnen, und jede neve Erfahrung be- 
statigt dies, da8 WAAGENs Variationen und Mutationen sich 
uberhaupt nicht in seinem Sinne auseinanderhalten lassen”). 

Unsere palaontologische Wissenschaft ist nachgerade sehr 
reich an Beobachtungen; wenn sich aus dem ganzen riesen- 
haften Material, das auf so viele Sammlungen verteilt, der 
wissenschaftlichen Forschung mehr oder weniger zuginglich 
ist, wenn sich aus der zahlreichen Literatur ein einziges 

") Siehe auch Dacqué: Zur systematischen Specieshestimmung 
N. J., Beil.-Bd. XXU, S. 652 ff. 

2) ‘Weprer: G. Oppelia, S. 41/42. 
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Beispiel vorzeigen la8t, da& Mutationen sich in der 
von WAAGEN gewinschten Weise auseinanderhalten 
lassen als untrigliche und ausschlieBliche Leit- 
fossilien fir bestimmte Zonen, dann erst glaube ich 
an den Wert der minutidsesten Unterscheidungen. DaB sub- 
radiatus sich in fuscus-aspidoides fortsetzt, und etwa 
Peltoceras annulare in athleta und weiter in perarmatum, 
das steht aufer Zweifel. Aber fiir mich ist die Frage die, 
ob diese Umwandlung ein fir allemal und tberall denselben 
Weg durchlaufen hat, ob eine Formenreihe wie die WAAGENS 
— vorausgesetzt, daf ihr nicht die oben erwahnten Mangel 
anhafteten —- allgemeine Verbreitung hat. Fir mich steht 
folgende Tatsache fest: swbhradiatus und fuscus scheinen sich 
stets auseinanderhalten zu lassen, das ist die einzige Unter- 
scheidung, die bleibenden Wert und praktische Bedeutung hat, 
— alles andere verschwimmt; das lehrt den, der _ einmal 

eine dieser Oppelien hat bestimmen wollen, einfach die Er- 
fahrung. Wer freimiitig genug ist, den lehrt die Erfahrung 
noch viel mehr, namlich da sich heute eigentlich kaum eine. 
Versteinerung mehr einwandfrei bestimmen la8t, soweit man 
sich nicht auf eines jener groBen dicken Werke stitzen kann, 
denen ein reichliches Material zugrunde gelegen hat, bei denen 
sich die fadenscheinige Artmacherei wegen der Fille des 
Materials von selbst verboten hat (bzw. verboten haben sollte). 
WAAGEN, der weder Mihe noch Material gescheut hat, 
— dessen sorgfaltig durchdachte Arbeit hat den Tatsachen 
nicht standhalten kénnen; wieviel weniger werden alle die- 
jenigen bestehen, die etwa in einer Faunenbeschreibung eben 
mal gerade ein paar neue ,Arten“ entdecken! Wer von ihnen 
niemals dariitber nachgedacht hat, was er eigentlich tut, wer 
von ihnen niemals die einfache Lehre aus der tagiichen prak- 
tischen Erfahrung gezogen hat, — da namlich nach unserer 
neueren Literatur jedes Stiick eine neue Art ist —, nur den 
kann man entschuldigen. Fir ihn ist eben das Fossil, das er 
gefunden hat, neu, da es zufallig noch nicht abgebildet, noch 
nicht beschrieben ist; demnach — folgert er —- muB es einen 
besonderen Namen haben. Freilich, wer diese Erfahrung 6fters 
gemacht hat, trotzdem wir doch eigentlich langst genug Namen 
fir eine kleine Gruppe, etwa der fusca, haben, der wird 
schlieBlich zweifeln, ob in diesem immer noch und immer 
wieder sich &uBernden Bedirfnis wirklich der Ausdruck der 
unendlichen Fille in der Natur liege, oder nicht vielmehr der 
Ausdruck eines grundsitzlichen Fehlers unserer Methode. Ich 
denke nicht, da8 jemand wirklich glaubt, etwa zur Zeit, als 
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die Gesteine der Zone der Oppelia fusca abgelagert wurden, 
hatten nur z. B. bei Hildesheim die 6 Arten, die JoH. ROMER‘) 
,unterscheidet’, nebeneinander gelebt; der Verfasser selbst 
spricht éfter von Ubergingen, — wozu aber dann gleich vier 
neue Namen? 

Ich bin weit entfernt, dem Verf. einen Vorwurf daraus zu 
machen, er hat nichts getan, als eine Methode befolgt, die 
durch zahlreiche Autorititen sanktioniert ist. Ahnliche Bei- 
spiele lassen sich aus bertihmten Arbeiten zitieren. 

Wer ist z. B., der sich getraute, etwa die zahlreichen 
Trachyceraten, die man aus den Mergeln der Stuores 
Wiesen bei St. Cassian herauslesen kann, nach MOJSISOVICS?”) 
einwandfrei zu bestimmen, ohne ,cf.“, ohne ,ex affinitate“, 
ohne ,nova forma: ? Schon Haug’) hat in diesem Punkt be- 
rechtigte Kritik getibt; hier zeigt wirklich jeder neve Fund, 
daB es Ubergiinge zwischen den verschiedenen kleinen Arten 
gibt, die freilich bis jetzt die kiinstlichen Licken zwischen 
diesen einzelnen Arten vielleicht noch nicht vollkommen aus- 
fallen werden, dieses Ziel jedoch immer naher vor Augen 
ricken. Und selbst die Unterscheidung der Gruppe der 
Trachycerata furcosa, valida und falcosa (S. 93 ebenda), 
die tibrigens nirgends geniigend begriindet ist, scheint mir hier 
zuschanden zu werden. Es ist trotz der guten Abbildungen 
wohl miBlich, allein nach der Literatur, ohne Einsicht der 

Originale, ein Urteil tiber die ,Arten® zu fallen; aber ich be- 
rufe mich nicht auf die Literatur, sondern auf das Vor- 
kommen, auf die kleinen Ammoniten der Stuores 
Wiesen selbst; sie sind es, die iber MoJsiSovics’ Arten den 
Stab brechen. Und wie es mit diesen Trachyceraten ist, 
so steht es auch mit denjenigen aus den anderen Fundpunkten. 
Meine Aufgabe ist es hier nicht, nachzuweisen, welche wirk- 
lichen wenigen Zonenfossilien aus der Gattung Trachyceras 
ubrig bleiben, das wird einzig und allein die geologische Auf- 
nahme, das Abklopfen der einzelnen Zonen ergeben; sie wird 
zeigen, wie viele brauchbare, unterscheidbare Arten existieren. 
‘Mich hat nun einmal die Artenauffassung MOJSISOVICS’, die 
ich schon an anderer Stelle*) als falsch habe erkennen kénnen, 
stutzig gemacht, und es sind meine positiven Erfahrungen auf 

') Fauna der Aspidoides-Schichten von Lechstedt bei Hildes- 
heim 1911. 

*) Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz, 1882. 
#) Les Ammonites du Permien et du Trias. Bull. soc. géol. France, 

XXIT, 1894. | | 
DiOppele, Amm. 2.794 7.7 A ee eas os 
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allen mir bekannten Gebieten der Ammoniten, die ich 
ins Feld fihre, um meine Behauptung zu stiitzen, daB nicht 
nur, wie schon HAuG (a.a. 0.) erkannte, der gréBere Teil der 
Mogstsovicsschen Trachyceras-Arten null und nichtig ist, 
sondern da8 selbst die Einteilung und die in der Literatur 
vielfach als grundlegend aufgefa8te Systematik dieser Gruppe 
mit ihren Untergattungen und sonstigen Abteilungen auf ganz 
schwachen FiiBen steht. Auf die Trachyceraten speziell bin 
ich mehr zufallig gekommen; sie sind einzig ein Spezialfall 
der recht weitverbreiteten Auffassung tiber Systematik und 
Artenaufstellung, nicht nur bei Ammonitiden, sondern auch bei 
anderen Wirbellosen: Schnecken, Muscheln, Brachiopoden. 
Und an diesem beliebig herausgegriffenen Beispiel will ich 
zeigen, da8 das ganze Prinzip falsch ist. 

MoOJsIsovics hat die Gattung Trachyceras LAUBE zuerst 
naher begriindet in einer ,,vorlaufigen kurzen Ubersicht der 
Ammonitengattungen der mediterranen und juvavischen Trias* 
(Verh. k. k. R.-A. 1879, S. 139 ff.); sie gehért hier zu den 
Ceratittdae. ,,Kine eigentimliche Fehlerquelle fir phylogeneti- 
sche Zusammenstellungen (bei den Ceratitidae) liegt hier darin, 
daB verschiedene St’amme zu verschiedenen Zeiten in ganz 
ahnlicher Weise abandern. Dirfen wir wirklich den poly- 
phyletischen Ursprung von Gattungen auf Grund des unvoll- 
kommenen palaontologischen Untersuchungsmaterials annehmen ? 
Kénnen nicht trotz der groBen Ahnlichkeit der nur allein er- 
haltenen Gehause die Tiere bedeutend verschieden gewesen 
sein? — Kine weitere Schwierigkeit rihrt von dem inter- 
mittierenden oder sporadischen Auftreten exogener Typen her. 
In diesen wenigen Satzen sind so groSe Schwierigkeiten an- 
gedeutet, so schwerwiegende Fragen aufgeworfen, da8 man iiber 
ihrer grundsatzlichen Natur fast den Mut verlieren méchte, 
zwischen all den Klippen durchzusteuern; denn das, worauf 
wir unsere Systematik bauen, namlich das Gehduse, kann in 
derselben fduBeren Form bei verschiedenen Tieren vor- 
kommen? Wer traut sich aufzubauen, wenn er diese Méglich- 
keiten anerkannt hat? Nun, man wird gerne sagen: Zwischen 
der Zeit jener angstlichen Zweifel und jetzt liegen die groBen 
Werke Moustsovics’ (Cephalopoden der mediterranen Trias- 
provinz, Abh. k. k. R.-A., Bd. X, 1882 und Cephalopoden 
der Hallstaetter Kalke, ebenda Bd. VI, 2. Halfte 1893), liegt 

so viel andere Arbeit, die uns vorwarts gebracht und unsere 
Kenntnis erweitert hat. — Immerhin ware es von Interesse, 
zu erfahren, wie die fast unlésbar scheinenden Schwierigkeiten 

doch geliést worden zu sein scheinen. Noch 1879 sagt 
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Mogstsovics ausdricklich (Vorl. k. Ubersicht, S. 138): ,,Die 
vorlaufig unterschiedenen Untergattungen betrachte ich — mit 
wenigen Ausnahmen — als keineswegs scharf geschieden”. 
Freilich die Gewohnung an die einmal supponierte Arbeits- 
basis hat die erste Unsicherheit bald vergessen lassen, und 
wenn auch MOJSISOVICS spaterhin (Cephalopoden der Hallstaetter 
Kalke) manche durchgreifende Anderung in der Systematik, 
speziell der Trachyceraten, geschaffen hat, — diese spiteren 
Begriffe scheinen genau so unsicher begriindet wie jene ersten. 
Zu Beginn der Norischen Stufe (Mossisovics’!) der Medi- 
terranprovinz 4ndern zwei verschiedene Ceratitenstamme 
(Vorl. k. Ubersicht) so, daB beide als Stammform von Trachy- 
ceras betrachtet werden kénnten; es , wire moglich, da8 der 
eine Stamm (Cer. trinodosus) erlischt und alle die spiteren 
Trachyceraten dem anderen Stamme, welchem T'rach. 
Reitzi angehort, entsprossen“ (S. 140). Diese bloBe Méglich- 
keit wird stillschweigend zur Voraussetzung, auf der weiter- 
gebaut wird. ,Dagegen zeigen die norischen Trachyceraten 
der juvavischen Provinz so viel Fremdartiges, da8 fir sie 
eine andere Abstammung sehr wahrscheinlich ist. Ich bin 
aber heute weder imstande, die Trachyceraten der beiden 
Provinzen generisch zu trennen, noch eine begriindete Mut- 
maBung tiber den Ursprung der juvavischen Typen auszu- 
sprechen’ (S. 140), d.h. einfach, die Gattung Trachyceras, wie 
sie damals gefa8t wurde, ist polyphyletisch. — Aus der 
Charakteristik der Gattung entnehme ich folgendes: Mitte des 
Externteils stets mit schmaler Unterbrechung; bei den medi- 
terranen Formen stets eine oder mehrere Dornenreihen dicht 
an der Unterbrechung vorhanden, bei den juvavischen dagegen 
sind feine HKinkerbungen der Rippenenden oder gekerbte Kiele 
haufiger. Die Dornenspiralen werden bei den geologisch 
jamgeren Formen zahlreicher; doch kénnen diese bis auf die 
charakteristischen Dornenreihen des Konvexteiles ganz ver- 
schwinden. Die Loben sind bei den 4lteren ceratitisch, die 
jimgeren zeigen fingerférmige EKinkerbungen itber die Sattel, 
-wahrend die Zacken der Loben an Tiefe zunehmen. 

In den ,Cephalopoden der mediterranen Trias- 
provinz zerfallt die Familie der Ceratitiden in zwei 
nebeneinander herlaufende genetische Reihen: Die Dinaritinae 
und Tvrolitinae, deren erstere die vier Gattungen Dinarites, 
Ceratites, Klipsteinia und Arpadites, die letztere dagegen 
die vier Gattungen Tvrolites, Balatonites, Badiotites und 
Trachyceras umfa8t (S. 5). Diese letzte formenreiche Gattung 

 umfaBt (S. 93) noch sehr abweichende Typen; ,,dennoch scheint 
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es mir nicht geraten, eine weitergehende Zerspaltung, wenigstens 
vorlaufig, zu versuchen, da die genetischen Beziehungen der 
meisten Formen noch viel zu wenig bekannt sind, und da 
keine der verschiedenen abweichenden Variationsrichtungen, 
welche sich da und dort zeigen, sich zu konstant bleibenden 
Merkmalen herausbilden“. Die finf Gruppen der Trach. 
furcosa, subfurcosa, valida, margaritosa und falcosa, die 
immerhin ,nach den verwandschaftlichen Beziehungen® (S. 93) 
aufgestellt werden, hat MOJSISOVICS spiater selbst wieder 
zum Teil verlassen; es lohnt daher nicht, dabei zu ver- 
weilen. 

In den Cephalopoden der Hallstaetter Kalke ist 
folgende Einteilung aufgestellt: (S. 395): 

I. Dinaritinae a) Dinaritea 
b) Heraclitea 
c) Orthopleuritea 

Il. Zirolitinae da) Tirolitea 
b) Distichitea 
c) Trachyceratea. 

Ks mu8 betont werden, da8 diese von der alteren wesent- 
lich abweichende Systematik durchaus nicht so begriindet ist, 
wie man es angesichts der frither (a. a. O.) geauBerten Be- 
denken und Schwierigkeiten erwarten sollte; jene Schwierig- 
keiten bestehen doch nach wie vor, und wenn es dem Manne, 
der Jahre seines Lebens an die Palaontologie der alpinen 
Trias gesetzt hat, im Laufe der Zeit gelungen war, sie zu 
bezwingen, so muBte der Weg zu seiner neuen Auffassung 

gezeigt, mite der Umschwung derselben besser begrindet 
werden, damit nicht der Verdacht aufkommen kénnte, daS auch 
sie ebenso vorlaufig sei wie der erste Versuch. Hin so 
gewaltiger Bau, der die Achtung oder Kritik der Fachgenossen 
auf sich ziehen mufte, hatte ein solideres Fundament erhalten 
miussen, wenn er der Descendenzlehre an die Hand gehen 
sollte’). Wenn man die einleitenden Worte MOJSISOVICS’ zu 
Trachyceras liest (a. a. O., S. 617), so kann man sich des 
Kindrucks nicht erwehren, da8 die Resignation, die aus ihnen 
spricht, in einem entschiedenen Gegensatz steht zu der schein- 
bar so zielbewu8ten Sichtung des Materials. ,, Ks ist bereits 
(Ceph. Med. Triasprov.) bemerkt worden, da8 die Gattung 
Trachyceras in dem bisherigen Umfange eine polyphyle- 

") Timrzy: Todesanzeige von Mogsisovics. Verh. k. k. B.-A. 
1907,:S. 331... PA et ma 
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tische Vereinigung ziemlich yerschiedener Stamme ist. Die 
Auflésung derselben nach den getrennten Stammesgeschichten 
zu vollziehen, mu8 aber einem Zeitpunkt vorbehalten werden, 
wo ein ungleich reichlicheres und besser erhaltenes Material — 
eine derartige kritische Sichtung erméglichen wird.“ Trotzdem 
werden (ebenda) einige subgenerische Teilungen vorgeschlagen; 
Trachyceras (i. e. 8.) wird beschrankt auf den fast ausschlieBlich 
karnischen Formenkomplex, der zu beiden Seiten der Extern- 
furche eine Doppelreihe von Externdornen besitzt; Typus ist 
Trach. Aon. 

Unter Protrachyceras versteht er die gro8e Mehrzahl der 
norischen Arten und wenige karnische, deren Skulptur 
in der Mitte des Externteiles unterbrochen, und zu beiden 

Seiten dieser Unterbrechung, welche meistens eine alternierende 
Stellung der von beiden Windungshalften eintreffenden Skulptur 
zur Folge hat, mit je einer einfachen Reihe meistens 
ohrenférmig verlangerter Externdornen versehen ist. Die 
Unterbrechung entspricht oft einer Furche; die Externdornen 
stehen entweder schrag (wie die Rippen) oder sie sind — 
meistens — im Sinn der Spirale gestreckt. Die Loben sind 
bei den Alteren ceratitisch, bei den jiingeren ammonitisch 
(dolichophyll). Die Altesten Protrachyceraten treten in 
den Buchensteiner Schichten auf und sind wohl zur Zeit 
des Muschelkalks von den gemmaten Balatoniten abge- 
zweigt; sie gehen bis in die karnische Stufe, wo sie zu- 
sammen mit den von ihnen abstammenden Trachyceraten 
auftreten und in den Raibler Schichten aussterben. Die 
Hallstaetter Formen (S. 619) sind zweifellos echt mediterranen 
Ursprungs, dennoch ist es nicht médglich, die einzelnen Formen 
auf bestimmte Vorlaufer aus den Cassianer und Wengener 
Schichten zu beziehen. Es diirfte das hauptsachlich daran 
legen, da8 aus den Cassianer Schichten bis heute noch sehr 
wenig Arten aus den in den Hallstaetter Schichten auf- 
tretenden Gruppen bekannt geworden sind. 

Die Gattung Trachyceras (s.s.) hat sich durch die 
Verdoppelung der Externdornen aus Protrachyceras 
entwickelt; die alteste Art ist Trach. pescolense aus den 
Obersten Wengener Schichten. Alle tibrigen Arten sind unter- 
und mittelkarnisch, fiir welche Schichten sie bezeichnend 
sind. Die charakteristischen Doppeldornen entwickeln sich bei 
mehreren Stammen von Protrachyceras nahezu gleichzeitig; 
noch in mittelkarnischen Bildungen vollzieht sich diese Ent- 
wicklung: ,,Die gleiche Entwicklungstendenz ist daher mehreren 
Stammen eigentiimlich® (S. 619).  Einige Protrachyceras- 
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Stamme gehen indessen direkt, ohne das T'rachyceras-Stadium 
zu passieren, zu Szrenites (aus der juvav. Stufe) iber. ,,Zwar 
treten auch bei einigen Trachyceras-Arten untergeordnet 
die fur Sirenites charakteristischen Exsternspaltungen der 
Rippen auf, und bei einigen Svreniten treten auch Doppel- 
dornen auf, aber Sirenites stammt nie aus Trachyceras.“ 
Bei T'rachyceras ist eine Externfurche stets da; die Extern- 
rippen treffen entweder schrag auf die Furche, und zwar von 
der Externkante aus gerade (nicht gekriimmt), oder fast senk- 
recht zur Furche, wobei keine Externkante entwickelt ist. 
Hierher gehéren die Trach. duplica. Bei den margaritosa, 
d. h. den Formen mit Externkante und tiefer Furche, entwickeln 
sich formliche Externkiele, die von den Rippen ibersetzt 
werden; diese Externrippen gleichen dann oft groBen, schrag- 
gestellten, knotenahnlichen Anschwellungen, auf welchen die 
spiralverlangerten Externdornen aufsitzen. Von den Dornen 
ist die 4uBere Reihe meist kraftiger; die innere ist zugleich 
die ontogenetisch jingere. Die Loben sind stets ammoni- 
tisch, maBig dolichophyll. Finf Gruppen werden im 
Hallstaetter Kalk unterschieden: 

a) infundibiliformia | 
b) acanthica == Unterabteilung der valida 
c) duplica j (Medit., S. 93). 
d) margaritosa 
e) falcosa 

Bei den valida besitzen die inneren Kerne eine robustere 
Skulptur, niedrigere Umgange mit miachtigen Marginalstacheln, 
die spater schwacher werden und zugleich eine mehr laterale 
Position einnehmen: , Marginal-Lateraldornen“. 

Unter Anolcites versteht MOJSISOVICS ziemlich evolute, 
langsam wachsende Formen; auf der Externseite findet sich 
keine Unterbrechung, keine Furche; aber immerhin ist eine 
soleche durch das Vorragen der Externdornen angedeutet. 
Vereinzelte anolcitische Externteile finden sich auch bei 
Trachyceras, Protrachyceras (!). Anolcites selbst reicht vom 
oberen Muschelkalk bis zum mittleren Carnicum, ist 
also der langlebigste Typus der T’rachyceratea. Die Loben 
sind bei den Alteren ceratitisch, bei den jingeren nicht 
genugend beobachtet. 

Noch den einleitenden Worten MOJSISOVICS (a. a. O., 617 ff.) 
haben wir nicht nur das Recht, sondern geradezu die Pflicht, 
unser Augenmerk darauf zu richten, wie weit seine vor- 
laufige Kinteilung durchgefihrt werden kann, ohne der Sache 
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Gewalt anzutun; und so ergeben sich zahlreiche Punkte, wo 
Unsicherheit herrscht. Als Protrachyceras werden nunmebhr 
zahlreiche Arten der mediterranen Trias bezeichnet, die 
vorher z. T. T'rach. furcosa, 2. T. subfurcosa, z. T. valida, 
z. T. margaritosa, z. T. falcosa waren (Hallst., S. 618, 619); 
zu Trachyceras i.e. S. gehéren bisherige subfurcosa, valida 
und margaritosa (S. 620); nur Anolcites beschrankt sich auf 
furcosa (S. 622). Wie die neue Einteilung der Gattung 
Trachyceras i. e. S. in: infundibiliformia, acanthica, dup- 
lica, margaritosa und falcosa (S. 621) sich zu den alten 
Untergruppen des einstigen Tvrachyceras stellen, wie sie 
sich voneinander unterscheiden, wird leider nicht erlautert, 
ebenso vermi8t man eine klare Definition der Protrach. 
Jurcosa (S. 623) und der Protrach. valida (S. 632). — Das 
sind lauter MiSstande, die sich zwar aus dem vorlaufigen 
Charakter der Kinteilung ergeben, die aber jede Kontrolle 
dieses Systems unmdglich machen. — Die besonders auf die 
Ausbildung der Externdornen basierte Trennung von Pro- 
trachyceras und T'rachyceras \a8t sich freilich im grofen 
ganzen durchfiihren; doch abgesehen davon, da8 man berech- 
tigte Zweifel hegen kann, ob diese Charaktere der Natur 
der Sache entsprechende Unterschiede bezeichnen, kann man 
bei zahlreichen Formen beobachten, da8 sie durch Uberginge 
verwischt sein kénnen: Protrach. Thous, z. B. aus den aono- 
ides-Sch. (Hallst., S. 629/30, Taf. 168, Fig. 3—11), ist nach 
Mossisovics als Ubergang zu Trachyceras zu _betrachten. 
Bei zahlreichen Formen aus der mediterranen Trias, die nun- 

mehr als Protrachyceras zu bezeichnen sind (Hallst., S. 618), 
sind neben der Externfurche zwei Reihen so angeordnet, 
da8 ich darin keinen Unterschied zu Tvrachyceras i.e. 8. zu 
erblicken vermag. So bei laricum (Med. Trias, 8. 96, Taf. 23, 
foe 25 Okcant (a. a.-O., 8. 97, Tat24; 26. 25; 1); 
acutocostatum (a. a. O., 8.104, Taf. 24, 32. 33. 30, 14) u. a. 
Und umgekehrt ist bei verschiedenen Trachyceras i. e. S. 

“nicht zu ersehen, warum ihre Gestalt nicht genau so gut ein 
Unterkommen bei Protrachyceras erlauben sollte: So z. B. 
bei Trach. dichotomum (Med., S. 182, Taf. 24,14). Ferner 
ber ‘Pontius (a. a. O., S. 133, Taf. 24, 21. 22); und wenn 
Pontius zu Trachyceras gerechnet werden soll (Hallst., 8.620), 
warum dann nicht z. B. auch Okeanz (Med., S. 97, Taf. 24,16), 
das recht deutliche Doppeldornen an der Externfurche zeigt, 
warum nicht auch etwa furcatum (a. a. 9., S.110, Taf. 24, 
23. 26), die beide (Hallst., S. 618) zu Protrachyceras ein- 
geordnet werden? 
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Verschiedentlich treten uns auch Ammoniten entgegen, 
bei denen man — nach MoJsisovics! — schwanken k6nnte, 
ob ihr Mischcharakter nicht aus einem besonderen subgeneri- 
schen Typ sich erklaren lasse: Protrachyceras Thyrae, z. B. 
aus dem Marmor mit Lobites ellipticus vom Feuerkogel, d. h. 
der oberen aonoides-Stufe (Hallst., S. 636, Taf. 169, 4) hat 
keine ausgesprochene Externfurche, sondern es findet sich an 
ihrer Stelle eine mediane Doppelreihe von Knoten, wodurch 
eine Anniherung an Anolcites (s. S. 15/16) erzielt wird. 
Mogsisovics sucht dies damit zu erkliren, daB (S. 636/37) 
bei den Trachyceraten nicht selten atavistische, in das 
Balatoniten-Stadium zurickverfallende abnorme Ausbildungen 
der Externseite beobachtet werden kénnen, so daf der Ge- 
danke naheliegen kann, ,daS auch hier ein anologer Fall 
vorliegen kénnte, bei welchem aber die mediane fir Bala- 
tonites charakteristische Knotenreihe der Linge nach in eine 
Doppelreihe gespalten wire’. Diese Erklarung ist so gesucht 
und willkirlich, daB das BewuStsein, sie sei nicht viel mehr 
als eine Redensart, geradezu befreiend wirken mu8; solche 
Stiicke sind es, deren Natur einer kimstlichen Systematik 
den wirksamsten Widerstand leistet, von denen wir endlich 
lernen kénnten, wie hoch wir diese Systematik, auf die das 
bekannte Wort von dem ,systematischen MiSbrauch einer 
eigens dazu geschaffenen Nomenklatur® passen kénnte, einzu- 
schitzen haben! Eine Zhnliche ,anolcitische’ Quer- 
verbindung der Rippen tiber den Externteil weg zeigt Pro- 
trach. Arion (Hallst., 8. 634, Taf. 170, 4) und — nicht 
ganz so deutlich — Medea (a. a. O., Taf. 169, 5), ,, Trachy- 
ceras’ mutatum (Hallst., S. 662, Taf. 124, 12) bildet in ~ 
etwas anderer Beziehung einen entsprechenden Fall, wie 
Thyrae (s. 0.). ,Nach der Beschaffenheit des Externteiles, 
welcher nicht nur keine Medianfurche zeigt, sondern von den 
Querrippen geradlinig tbersetzt wird, médchte man geneigt 
sein, die vorliegende interessante Form zu Sagenites, bzw. 
zu Trachysagenites zu stellen (!). Die Skulpturverhiltnisse 
der Flanken lehren aber, da8B die nachsten Verwandten der 
Art bei T'rachyceras, und zwar bei der Gruppe der Trach. 
acanthica, zu suchen sind“; auch hierin haben wir nach 
MOJSISOVICS keinen subgenerischen Zweig zu erblicken, son- 
dern wir werden wiederum an die Méglichkeit atavistischer 
Riickschlage erinnert. ,,.Dies mahnt um so mehr zur Vorsicht, 
als es sich nicht um eine Reibe im gleichen Sinne abgedn- 
derter Arten oder um individuenreiche Arten, sondern blo8 
um ein vereinzeltes Vorkommen handelt, welches durch weitere 
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Funde sich bloB als eine individuelle Abanderung eines 
normalen Trachyceras herausstellen kénnte. Wir dirfen aus 
diesem Grunde auch daran keinen AnstoS nehmen, da’ das 
charakteristische Merkmal von Trachyceras i.e. 8., die Ver- 
doppelung der Externdornen, bei T'rach. mutatum nicht vor- 
handen ist.“ Ein Mann wie MoJsisovics, der so viel Wert 
auf die allerkleinsten Unterschiede legt, — denn damit allein 
kann er seine Systematik, seine Ansichten tiber die Entwick- 
lung der triadischen Ammoniten stiitzen — sollte es ver- 
meiden, seine Zuflucht zu ,individueller* Abanderung zu 
nehmen. Denn mit Recht wird man fragen, wenn die indivi- © 
duelle Abanderung so weit gehen konnte, da8 sie nicht mehr 
vor Gattungsgrenzen Halt macht, wie in diesem Fall, woher 

wissen wir dann, ob nicht gerade die wenigen Sticke, die 
MOJSISOVICS oft einer Art zugrunde legt, durch individuelle 
Ahnlichkeit zusammengefiihrt worden sind; ob nicht indivi- 
duelle Formenentwicklung sich in die Grundlage seiner 
ganzen Systematik nicht nur einmal, sondern immer wieder 
eingeschlichen hat? Ein gréferes Material miSte wohl die 
Mangel erweisen; wir h6ren MOJSISOVICS verschiedentlich 
(Hallst., S. 616) tiber den Mangel an Material klagen, — ich 
kann mich des Gefiihls nicht erwehren, da8 dies eine Selbst- 
tauschung ist; das Material an sich ist sehr reichlich, nur 
die einzelnen ,Gattungen“ und ,Arten® sind arm an Indi- 
viduen, und wenn MOJSISOVICS dreimal soviel Material 
zur Verfiigung gehabt hatte, — er hatte wohl dreimal soviel 
»Gattungen“® und ,Arten“” gefunden, und seine Klage tber 
das mangelnde Material wire nicht minder beweglich erklungen! 

An einzelnen Gruppen 148t sich gerade bei MOJSISOVICS 
zeigen, daB es tatsichlich das Uberma8S von Arten ist, das 
eine exakte Bestimmung unmdglich macht. So z. B. gehéren 
Anolcites Isoldae (Hallst., S..696, Taf. 162, 16), An. Lenaut 
(a. a. O., S. 698, Taf. 162, 19) und An. Carnerti (a. a. O., 
S. 698, Taf. 162, 17), alle drei aus dem Marmor mit Lobdites 

-ellipticus des Feuerkogels (= ob. aonoides — St.), je auf 
ein Exemplar gegrindet, zu einer Art; verschieden ist 
eigentlich nur die Intensitat der Skulptur, und ich bin sicher, 
da8 weitere Funde auch darin noch mehr Uberginge erweisen 
werden. Die genaue Beschreibung dieser drei ,Arten” erfillt 
mehr als zwei Seiten; diese Ausfihrlichkeit wird man von 
dem Augenblick ab vermissen kénnen, wo man die Zusammen- 
gehorigkeit erkannt hat. Ebenso gehéren zusammen Ano/cites 
julium (Med., S. 103/104, Taf. 13,3. 4. 8., vgl. Hallst., S. 622), 
pclasavonum (Med., S. 107, Taf. 13, 7), Newmayri (a. a. O., 
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S. 107, Taf. 18, 6. 14, 1) und judicaricum (a. a. O., S. 108, 
Taf. 14, 3), soweit sie aus dem schwarzen schiefrigen Dao- 
nellen-Kalk bei Prezzo in Judicarien (Archeluus-Zone) | 
stammen. Habitus und Skulptur sind iiberall genau dieselben: 
clapsavonum (Taf. 13, 7) hat am wenigsten Dornen, Dornen 
am Nabelrand sind indes schon angedeutet; deutlicher treten 
diese bei Newmayri (Taf. 18,6) und julium (Taf. 18, 3. 4) 
hervor, wahrend der dornenreichere Neumayri (Taf. 14, 1) den 
Ubergang zu dem am stirksten skulpturierten judicaricum 
(Taf. 14, 3) vermittelt. In der Skulptur weiB ich diese letzteren 
nicht von ladinum (Taf. 14, 2) — gleichfalls aus demselben 
Daonellen-Kalk — zu trennen; aber die Lobenlinie ist 
hier im Gegensatz zu juliwm (Taf. 13, 4) und Newmayri 
(Taf. 13, 6 und 14,1), bei denen sie noch ziemlich cerati- 
tisch ist, bereits ausgesprochen ammonitisch. Ich will 
nicht fiir Zusammenfassung mit den itbrigen trotz der ver- 
schiedenen Lobenlinie pladieren, sondern nur daran erinnern, 
da8 eine Auffassung sehr gut denkbar ware, bei der als erstes 
und wichtigstes Moment fiir systematische Untersuchungen die 
stratigraphische Lage gilt (s. 8. 433 ff.). Wir wissen, daB die 
Lobenlinie in ihrer Ausbildung im einzelnen schwankt, und 
gerade bei einer Gruppe wie Trachyceras im weitesten Sinn, 
bei der ceratitische und ammonitische Lobenlinien 
auftreten, kann es nicht verwundern, wenn die Zackung bei 
ein und derselben Art einmal auf die Sattel iibergreift und 
das andere Mal auf die Loben beschrankt ist. Der grund- 
sitzliche Unterschied ist jedenfalls nicht so gro8, wie uns durch 
den frihzeitig eingetrichterten Gegensatz zwischen ,Ceratites* 
und , Ammonites“ vorgetauscht wird, und jedenfalls nicht 
erdBer als die individuellen Schwankungen, wie sie sich in 
der Lobenlinie mancher Ammoniten finden! 

Zusammenziehen lassen sich ferner drei , Protrachycerata 
JSurcosa“ aus dem rotbraunen Marmor des Raschbergs (aonoides- 
Zone): Kiliani (Hallst., S. 625, Taf. 144, 4), gegriindet auf 
ein Stiick, inclinans (a. a. O., S. 626, Taf. 145, 2), gegrindet 
auf drei Stiick, und Hymenes (a. a. O., S. 627, Taf. 144, 5), 
gegrindet auf ein Stick. Kzlianz ist freilich evoluter, aber 
die beiden letzteren unterscheiden sich nur durch schmalere 
Umgange und zahlreichere schmilere Rippen bei Hymenes. 
Nach Mogsisovics gehért Kiliani in die Verwandtschaft Pro- 
tarch. subfurcatum (a. a. O., S. 625, Taf. 166, 6); und von 
subfurcatus kann ich den etwas schwacher skulptierten Ruw- 
dolphi (a. a. O., S. 623, Taf. 166, 2. 3) nicht trennen; Had- 
wigae (a. a. O., S. 624, Taf. 166, 4. 5) wiederum stimmt mit 
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letzterem vollkommen in der Skulptur, und ist nur etwas 
evoluter. — 

Mit diesen wenigen ganz beliebig herausgegriffenen Fallen 
glaube ich den Beweis erbracht zu haben, da8 die Arten 
MOJSISOVICS, seine ganze Hinteilung auf viel zu schwachen 
Fu8en steht, als da8 sie uns ein Hilfsmittel in palaontologi- 
scher oder stratigraphischer Beziehung sein kénnten. Die von 
ihm geschaffenen Gattungsnamen haben in unsere Lehrbicher 
Hingang gefunden, ohne da8B dabei die von ihm verfochtene 
Systematik genau wiedergegeben worden ware; naturgemaB 
ergeben sich daraus gewisse Widerspriiche, und die Unsicher- 
heit bei der Umgrenzung eines Gattungsbegriffs wird dadurch 
noch groBer, als sie an sich schon ist. Nach allem dem konnte 
nichts erwiinschter sein, als eine neue grindliche Umarbeitung 
des gesamten MOJsISOvicSschen Materials. 

Ks liegt mir weniger daran, zu zeigen, wie MOJSISOVICS 
selbst geirrt hat, denn damit wiirde ich nichts ganz Neues 
aussprechen; es gilt unter Palaontologen als ein offenes Ge- 

_heimnis, da’ die Zergliederung der triadischen Ammoniten, 
wie sie MOJSISOVICS durchgefihrt hat, zuweit geht. Viele 
sind sich dariiber einig, da8 zahlreiche seiner Arten, ja 
Gattungen sich nicht aufrechterhalten lassen; es scheint aber 
auch ‘unter ihnen die Meinung sehr verbreitet, da dies ein 
rein dauBerlicher Fehler von im Grunde untergeordneter 
Bedeutung sei, der leicht zu korrigieren ware. Dem gegen- 
uber mu8 darauf hingewiesen werden, da8, wer es je mit triadischen 
Ammoniten zu tun hat, sich unméglich mit gutem Gewissen auf 
seine Arbeiten, auf seine Gattungen und Namen beziehen darf. 
Und es ist nicht meine Ansicht, da8 gerade nur MOJSISOVICS 
sich so geirrt hat; das Lob, das diese groSen Arbeiten immer 
wieder finden, die zahlreichen Arbeiten, die nach diesem 
Muster Systematik, Namen, Abstammungslehre machen, alles 
dies zeigt uns deutlich genug, wie gang und gebe diese Art 
wissenschaftlicher Betitigung ist, diese ungliickselige Methode, 
die in den meisten Fallen nicht einmal nachprift, sondern 
einfach bald hier, bald dort eine neue Untergattung, eine neue 
Art aufbaut mit blindem Vertrauen auf die einmal von 
Jugend auf eingelernte Systematik, auf die Namen derer, die 
sich durch ihre Benennungen, durch ihre Ableitungen — wenn 
auch unbewuSt — eine Tyrannei in unserer Paldontologie 
angemaBt haben, unter der wir nachgerade lange genug geseufzt 
haben sollten. Und es ist wohl nicht einmal immer nur das 
Vertrauen auf jene bald historischen Namen ,es ist gar zu oft 
nur die Unbequemlichkeit. Jeder Fund, den ich bestimmen 
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will, zwingt mich zu einem Kompromif mit meinem Gewissen, 
jeder Ammonit, den ich finde, beweist mir die Unzulassigkeit 
unserer Nomenklatur, das Falsche unseres engen Artbegriffs; 
wer will aber aus dem einen Stick heraus alle die anders 
Gesinnten iberzeugen ? 

Was die Beschreibung der Formen eines neuen Fund- 
punktes zeigt, das ist meistens nur, da8 iberall die Gro8- 
arten es sind, die stark variieren, vielleicht hier etwas 
anders als dort, — aber das mu ja so sein, entsprechend 
den selten genau tbereinstimmenden Lebensbedingungen. Es 
ist dies kein Gesichtspunkt, von dem aus das Material 
in Angriff genommen werden soll, sondern es ist das einzig 
moégliche Ergebnis aller palaontologischen Arbeiten. Und 
dies Ergebnis sollte man ausniitzen; als ich') auseinander- 
setzte, wie das Festhalten an den OPpPELschen Arten zum 

Teil nicht médglich sei, da ihre Unterscheidung nicht scharf 
sel, da wurde mir von wohlwollender Seite mitgeteilt, das 
hatte man schon vor dreifig oder mehr Jahren gewu8t. Warum 
hat man dann aber nicht die Konsequenzen gezogen, warum 
hat man dann nicht alles getan, um zu verhindern, daB die 
gesamte paldontologische Wissenschaft immer weiter auf dem 
durch OPPELs Autoritét sanktionierten Weg weiterging? Man 
hat nicht nur die alten Namen weiter benutzt, sondern man 
hat noch mehr Kinder solchen Geistes in die Welt gesetzt 
oder setzen lassen; mag nun der einzelne unterscheiden zwischen 
zoologischer und deskriptiver Art wie M. SEMPER*), mag 
er den Wert der paldontologischen ,Arten” auch richtig ein- 
schatzen, ein unbedingtes Erfordernis ist dann jedenfalls, 
da8 diese richtige Auffassung auch in der Nomenklatur zum 
Ausdruck kommt. 

Die in der Palaontologie noch sehr verbreitete Binomen- 
klatur genigt nicht nur langst nicht mehr, sondern sie gibt 
eine ganz falsche Vorstellung, die Vorstellung namlich, als 
ob die fossile binome , Art“ etwas ebenso Konstantes, etwas 
der normalen binomen, zoologischen oder botanischen Art Ent- 
sprechendes ware. Schon vor bald einem Vierteljahrhundert 
hatte NEUMAYR dies erkannt, (Stamme des Tierreichs S. 66/67): 
» Wo dies nicht méglich ist“, — nadmlich die Unterscheidung 
von Mutationen mit ihren Varietaéten, — ,ist es am besten, 
die miteinander durch Uberginge verbundenen Formen unter 
einem Gesamtnamen zusammenzufassen, und die einzelnen 

1) G. Oppelia. - 
a, N. J. 99. i: 



Typen durch besondere Namen auszuzeichnen, so da8 jede 
derselben nicht wie in der LINNEschen Nomenklatur durch 
zwei, sondern durch drei Worte bezeichnet wird.“ Und wie 
steht es heute? Jedem, der in Geologie und Palaontologie 
sich einarbeiten will, dem stiirmt zunachst als ein wirkliches 

Abschreckungsmittel die Schar von Gespenstern entgegen, die 
sich Arten nennen, und wirklich nur ,,Gespinster“ sind; wer 
den Kampf mit ihnen aufnimmt, der merkt bald, wie faden- 
scheinig die Weisheit ist, aber er merkt auch bald, welch 
furchtbare Gegner er in ihnen hat. Um sie drehen sich die 
Fragen der Bestimmung; das bearbeitete Objekt selbst tritt 
zuruck, und die ganze Arbeitskraft wendet sich den Synonymen 
und Nichtsynonymen zu, und schlieBlich ist das Resultat: es 
paBt nirgends hin, — das Stiick, von dem ich sofort wei8, 
es ist ein Amm. macrocephalus, es ist eine biplicate 
Terebratel aus den Variansschichten, eine bezeichnende 

Versteinerung —, ich kann es nicht benennen, bevor ich so und 
so viele Literatur durchgewalzt habe, bevor ich meine Zeit 
und Arbeitskraft in lacherlichen Fragchen erschépft habe, ob 
X unter macrocephalus auch wirklich nur dies, ob Y unter 
biplieata nicht vielmehr eine etwas stirker gewélbte Form 
verstanden habe! 

Diese unhaltbaren Zustande verdanken wir mit und vor 
allem denen, die sich nicht an die einfachsten Wahrheiten 
gekehrt haben, und es auch jetzt noch nicht tun. Schon 1889 
hat NEUMAYR (Stamme des Tierreichs, S. 67) geschrieben: ,,So 
viel ist sicher, daB die Zeit vorbei ist, in welcher es als ein 
groBes Verdienst und eine wissenschaftliche Tat gelten konnte, 
einige Dutzende neuer Arten benannt und mit Diagnosen ver- 
Offentlicht zu haben.“ -— Leider ist die Zeit eben immer noch 
nicht vorbei! | 

Wenn man sich an den Geist des Aufstellens und Ver- 
wendens von Arten halt, wie er heute in der Literatur 
herrscht, so mu man zweifeln, ob immer das Verstindnis 
fir den urspringlichen Zweck der méglichst engen Art- 
begrenzung dabei noch vorhanden sei. Man muB vielmehr rein 
nach der Parallelitat der Nomenklatur zu dem Ergebnis 
kommen, da8 nach Ansicht zahlreicher Palaontologen die 
palaontoiogische Art der normalen zoologischen Art entspreche. 
Und von diesem Gesichtspunkt aus gibt es zwei méogliche, 
grundsatzlich verschiedene Auffassungen: Entweder zu Leb- 
zeiten einer bestimmten Fauna bestehen so und so viele 
auBerst Ahnliche Arten nebeneinander, oder es. existiert nur 

eine variierende GroBart, und die vermeintlichen Arten 
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sind nichts als deren Variationen. Eine solche Macht 
haben die Namen, daB die letztere a priori viel natir- 
lichere Annahme einer gewissen Variation jeder GroBart, wie 
wir sie bei lebenden Tieren fast alltaglich beobachten, erst 
belegt werden mu8 gegentiber der ersteren Annahme, die in 
der Literatur die gebrauchliche scheint. Wenn heute in Hinter- 
indien eine Fauna mit 50 Stick Macrocephalen entdeckt 
wird, die alle denselben Typus haben, aber in jedem Stick 
etwas verschieden aussehen, so wird der Nachweis verlangt, 
daB es sich wirklich um dieselbe variierende Art handelt 
und nicht etwa um verschiedene Arten! Man sollte doch 
denken, daf in einer solchen Fauna zunachst einmal die An- 
nahme von den verschiedenen, so sehr dhnlichen ,,Arten’, 
die sogar durch Ubergange verbunden sind, durch ent- 
sprechende Tatsachen in der lebenden Natur bewiesen werden 
miBte, aber diese Beweisfiihrung ist tiberhaupt noch nie ver- 
sucht worden! Im Gegensatz hierzu haufen sich von Tag zu 
Tag die Belege, da8 diese sog. ,Arten“ durch Uberginge 
verbunden und somit Varietaten sind. Soweit es sich dabei 
um zeitlich gemeinsame Variationen (im Gegensatz zu den 
Mutationen) handelt, kann ihre Unterscheidung im einzelnen 
héchstens den einen praktischen Grund der Verstandigung tiber 
die eine oder andere Variationsrichtung haben; und in diesem 
Fall mi8te ein dritter Name angehangt werden, der die 
Richtung der Variation anzeigt. Und mit dem Begriff der 
Variationsrichtung ist zugleich die Tatsache ausgesprochen, 
daB diese Richtung in verschiedenen Lokalitaiten sich wieder- 
holen kann; zugleich ist damit aber auch deutlich genug vor 
Augen geriickt, wie verfanglich es ware, wenn wir statt dessen 
einen Artnamen geben wiirden: Nichts ist namlich natirlicher, 
als daB eine GroBart hier so, dort so variiert hat, denn genau 
dieselben Lebensbedingungen wiederholen sich kaum an ver- 
schiedenen Orten; wer einmal z. B. im schwdbischen Jura den 
Amm. hecticus gesammelt und seine starke Variationsfahigkeit 
beobachtet hat (s. z. B. QUENSTEDT: Ammoniten, wo die- 
selben wahrheitsgetreu zur Darstellung gebracht sind), der mu8 
daran zweifeln, ob es irgendwelchen Sinn hat, diese Variations- 
fille in verschiedene Art-, ja Gattungsnamen zu zwangen und 
dadurch widersinnig auseinanderzureiBen, was doch zusammen- 
gehort. — Und wer sich klarmacht, da8 hecticus nicht nur 
hier, sondern auch in Ungarn oder im franzésischen Jura und 
tberall, wo immer er gelebt hat, gleichfalls variiert hat, 
der wird sich nicht dariber wundern, da8 es diesem 
Tier ofters gelungen ist, hier wie dort ganz entsprechende 
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Formen zu erzeugen; er kann dann doch nicht diese zu- 
fallig in der Form itbereinstimmenden Exemplare mit einem 
besonderen gemeinsamen Namen benennen und je aus ihrem 
Kreis herausreiBen! Denn damit wird ja das ganz falsche Bild 
gegeben, als ob beiden Gegenden eine ganz bestimmte 
hecticus-Form gemeinsam ware, die anderen Gegenden viel- 
leicht fehlt, und auf deren gemeinsamen Vorkommen alle 
moglichen Folgerungen stratigraphischer und palaogeographischer 
Natur gezogen werden konnten, wovon doch nach dem an- 
gegebenen einfachen Tatbestand nicht die Rede sein kann. 
Dieses Bild kann sich aber, ja es mu8 sich in vielen Fallen 
geradezu aus einer gewohnlichen Bestimmung auf Grund der 
verschiedenartigen zu beriicksichtigenden Literatur ergeben. 
Verwertbar ist nur die Tatsache, da8 im oberen Dogger 
sowohl in Siiddeutschland als in Norddeutschland, als in 
Ungarn usw. der Amm. hecticus auftritt, und zwar in vielen 
Variationen; — nicht verwertbar ist aber die Fiktion, 
als waren ganz bestimmte gemeinsame ,,Arten“ vorhanden. 

Die Frage der Artbegrenzung ist nachgerade in ein groteskes 
Stadium geriickt durch eine neuere Arbeit, die, auf dem alten 
unverstandenen Dogma von der Notwendigkeit des Festhaltens 
aller Unterschiede fu8end, das merkwiirdige Ratsel des Uber- 
gangs zahlreicher ,Arten“ einer Gattung ineinander durch 
Bastarden-Bildung zu erklaren sucht! Es ist das die Arbeit 
von DE TSYTOVITCH tiber Hecticoceras im Callovien von Chézery 
(Abh. Schweiz. Pal. Ges. 1911), aus deren Resultaten ich 
folgenden Satz zitiere (S. 81): , Wenn ich die Hecticoceras 
von Chezery in 6 Gruppen von Arten eingeteilt habe, so habe 
ich damit nicht die Absicht, zwischen ihnen absolute Unter- 
schiede aufzustellen. Im Gegenteil, wie in jeder dieser Gruppen 
die verschiedenen Species untereinander durch vielfache Uber- 
ginge (liaisons multiples et complexes) verbunden sind, so 
sind auch sie (die Gruppen) untereinander durch Ubergange 
verkniipft, die mir um so deutlicher erschienen, je grofer das 
Material wurde. Dieses vollkommene Fehlen jeder scharfen 
Grenze fihrt uns zwingend zu der Annahme einer auto- 
chthonen(!) Fauna, deren Elemente sich rasch an Ort und Stelle 
vermehrt haben, indem sie zwar in verschiedenen Richtungen 
strebend stark variante Formen hervorgebracht haben, die aber 
eng miteinander verwandt sind.“ So kommt De TsYTOVITCH 
auf den Gedanken, da8 man es hier z. T. mit Bastarden zu 
tun hat. — Aus dieser Betrachtungsweise spricht die Befol- 
gung eines Systems, das — ich nehme es zu seinen Gunsten 
an — miBverstanden ist. Psychologisch ist dieses Resultat 
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verstandlich: In der Freude itber die Fortschritte der ver- 
gleichenden Stratigraphie auf Grund einer genaueren Species- 
unterscheidung seit OPPEL hat man den Leitwert vieler 
Formen iiberschatzt; und man kann leicht verstehen, daf8 man 
einem noch so kleinen Unterschied lieber zuviel als zuwenig 
Ehre antun wollte. | 

Hier zeigt sich uns klar die notwendige Folge der allzu 
subtilen Artenunterscheidung, hier zeigt sich zugleich deut- 
lich, was der Unterschied zwischen Art und Varietat ist; nur 
um das Selbstverstaindliche zu begreifen, da8 Formen einer 
Zone, die bei Chézery 15 bis 50 cm m§achtig ist, ineinander 
ubergehen, miissen wir mit Riicksicht auf die nun einmal 
herrschende Methode der vielen Arten unsere Zuflucht zur 
Bastardierung dieser ,Arten“ nehmen! Es ist das das Extrem 
von dem, was geleistet werden konnte in der durch die Tra- 
dition vorgeschriebenen Richtung. Extreme aber berihren 
sich; und so bedarf es wahrlich nur eines etwas geanderten 
Gesichtspunktes, um zu erkennen, da8 alle Hecticoceraten 
— zunachst bei Chezery — einer einzigen stark variierenden 
Art angehéren. Diese Erkenntnis kann nur demjenigen 
Schmerzen bereiten, der seine irgendwo gesammelten Hectico- 
ceraten gerne bestimmt haben méchte; die Frage ist nur die, 
was das Bestimmen als solches fir einen Zweck hat. Wenn 
nun aber jemand wissen wollte, wie diese einzige Art von 
Hecticoceras zu benennen sei, so kann ich héchstens antworten: 
»Hecticoceras hecittcum“, — falls diese Tautologie beruhigen- 
der wirken sollte. 

Zwei Kinwainde kénnten abet werden: 
1. Mégen wir uns ein Bild von dem Verlauf und der 

Lokalisierung der Entwicklung machen, wie wir wollen: Wande- 
rungen, vielleicht auch passive Verschwemmung in lebendem 
oder totem Zustand werden stets stattfinden kénnen, und so- 
mit dirfen wir nicht tiberall erwarten, da8 die Formen in 
einer bestimmten GesetzmaBigkeit auftreten. Manche Schichten 
werden unter autochthonen Elementen auch Fremdlinge ent- 
halten, und dann werden wir uns vergeblich bemiihen, Ord- 
nung hinein zu bekommen. Das kénnte ja auch gerade bei 
Chézery der Fall sein; freilich DE TSYTOVITCH selbst ist zu 
dem entgegensetzten SchluB gekommen, namlich da8 die 
gesamte Fauna autochthon sei (a. a. O., S. 81). Uber diese 
Frage 148t sich wohl nicht ohne weiteres eine Entscheidung 
treffen. Zunachst kann betont werden, daB wir keinerlei Ver- 
anlassung haben, ausgerechnet in Chézery anormale Verhalt- 
nisse anzunehmen, derart,-da8 hier eine besonders bedeutende 
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Zusammenschwemmung' verschiedenartiger Elemente _ statt- 
gefunden haben sollte: tber Callovien mit Macrocephalen 
und unter Lamberti-Schichten lagern eisenoolithreiche Kalke 
mit Reineckia anceps und ffecticoceras, es ist eine ganz nor- 
male Schichtfolge. Mit demselben Recht wie bisher kénnten 
wir dann auch die anderswo vorkommenden Hecticoceraten 
fiir zusammengeschwemmt erklaren, — die nebenbei tiberall — 
wo ich sie noch gesehen habe — in derselben starken Varia- 
tionsfahigkeit auftreten wie bei Chezery. Und damit komme 
ich zu dem andern méglichen Kinwand. 

2. Es ist ganz zweifellos eine der verdienstvollsten 
Arbeitsweisen, irgendwo Schicht fir Schicht abzuraumen und 
Zentimeter fiir Zentimeter die Fossilien herauszuholen; nur so 
wird man die Zonenbestandigkeit gewisser Formen und ihre 
allmahliche Veranderung feststellen kénnen. Und wenn solche 
Arbeiten in verschiedenen Gegenden unter gegenseitiger Beriick- 
sichtigung durchgefiihrt werden, so wird man dadurch vielleicht 
einmal wirkliche Entwicklungsreihen aufstellen und auch den 
Weg der Wanderungen, der Verschiebungen gewisser Faunen- 
elemente kontrollieren kénnen. Dieser Methode liegt die 
richtige Erkenntnis zugrunde, da8 wir trotz noch so gro8er 
Aufsammlungen, trotz des zum Teil riesenhaft zusammen- 
gehauften Materials aus fossilreichen Schichten mit den 
Entwicklungsreihen nicht recht vom Fleck kommen, vielleicht 
besonders deswegen, weil die fossilarmeren Schichten stets zu 
wenig von den ,Sammlern“ beriicksichtigt werden. 

Sie sind es, die doch gro8enteils wahllos aus dem ihnen 
als fossilreich bekannten Horizont sammeln; dadurch verliert 
das Material mindestens seinen halben wissenschaftlichen Wert, 
der erst dann erschépft wire, wenn Zentimeter fir Zentimeter 
abgeklopft und gesondert etikettiert wiirde. Von diesem Ge- 
sichtspunkt betrachtet verlieren fast alle Sammlungen betracht- 
lich -an Wert, und ebenso auch die darauf gegriindeten Publi- 

_kationen, und das ist z. B. auch der nie gutzumachende 
Fehler bei MoJstsovics. Jedenfalls liegt in dieser Richtung 
noch eine Unsumme wissenschaftlicher Arbeit. 

Es kénnten also — wiirde man vielleicht vermuten 
— auch in Chézery die zahlreichen Varietaten des 
hecticus selbst in ihrem beschrankten Auftreten in einer 
gewissen GesetzmaBigkeit aufeinander folgen, und das 
kénnte vielleicht DE TSYTOVITCH entgangen sein. Auch diese 
Frage kann von hier aus nicht entschieden werden. Es ist 
kein Zweifel, daB wir in groBe Schwierigkeiten kommen, wenn 
wir-innerhalb einer 15 cm (a. a. O.) miachtigen fossilfihrenden 
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Schicht horizontieren wollen. Theoretisch dirfen wir vielleicht 
mit Recht annehmen, da die Formen, die ohne Zweifel von 
vornherein eime gewisse Variationsbreite gehabt haben, sich 
allmahlich verandert haben, und da8 wir zundachst einmal er- 
warten dirfen, zu unterst andere Formen anzutreffen wie zu 
Oberst; in den dazwischenliegenden Formen haben wir dann 
die Uberginge zu suchen. 

Nun kommt alles auf die Frage an, ob die Sedimentierung 
jener 15 cm Gestein so langsam vor sich gegangen ist, daB 
fir eine Entwicklung Zeit vorhanden war; wenn nicht, so sind 
alle stratigraphisch-entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen 
innerhalb dieser Zone unndtig, wenn ja, so ware es unver- 
stindlich, wenn innerhalb der langen Zeit, — die man fur 
eine allmahliche Entwicklung doch wohl annehmen muB — 
und angesichts der minimalen Sedimentation, d. h. der schlechten 
Erhaltungsméglichkeit, die Schalen aller der Hecticoceraten, 
die das damalige Meer bevélkerten, wirklich erhalten, und zwar 
so gut erhalten waren. Sie kdnnen nicht lange frei dagelegen 
haben, sonst miBten die Schalen wenigstens zum Teil ange- 
lést, mit Schmarotzern (Serpula) besetzt oder angebohrt sein; 
derart gut erhaltene Fossilien missen sehr schnell 
eingebettet worden sein, somit bleibt fir eine Entwicklung 
gar keine Zeit. Nur wenn die Sedimentation innerhalb einer 
solehen Zone eine ungeheuer gleichmaSige gewesen ist, nur 
wenn gar keine Umschwemmungen, gar keine Meeresstromungen 
stattgehabt haben, kénnen wir erwarten, da8 uns die Formen 
in der Reihenfolge ihrer Entwicklung auch heute 
noch vorliegen, und nur dann dirfen, ja miissen wir jedes 
Stick, das etwas hdher liegt als das andere, und wenn es 
auch nur '/; cm héher beginne, daraufhin ansehen, ob der 
Lauf der Entwicklung sich in seiner Form ausspricht, und wir 
miissen eS, wenn wir einen Unterschied gegeniber dem 
,alteren“ Stiick feststellen kénnen, besonders benennen. 
Diese Benennung hat den Zweck, zu zeigen, daB es sich 
hier um eine besondere Form handelt; wie verfolgt man 
ihren Horizont? 

Das sind doch wohl die notwendigen Konsequenzen 
aus der Methode des Absuchens Zentimeter fir Zentimeter; 
und so ware jedenfalls diese Palaontologie sehr abhangig 
von stratigraphischen Gesichtspunkten. Es fragt sich tber- 
haupt, ob man dieser Methode einen Erfolg garantieren kann, 
und was ihre Fehlerquellen sein werden. Ganz allgemein 
ergeben sich jedenfalls groBe Schwierigkeiten. Nehmen wir an, 
wir hatten irgendwo etwa in der Bank 1 den Amm. subradiatus 
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mit seinen Variationen, weit dariber in der Bank 10 den 
Amm. fuscus mit den seinen — und in den zwischenliegenden 
Banken 2—9 die allmahlichen Uberginge, und zwar in jeder 
Bank eine nur ihr eigene ausgesprochene gesetzmaBige Muta- 
tion; das ware also ein Fall, wie ihn WAAGEN erkennen 
wollte. Wir hatten zunachst hier 10 gute Leitfossilien, und 
zwar — so gut wie subradiatus, so gut wie fuscus — je mit 
ihrer Variationsbreite. Ich bezweifle, da8 man nun praktisch 
die Mutationen zweier aufeinanderfolgenden Banke, die ein- 
ander sehr ahnlich sein miissen, klar unterscheiden kann; die 
jedesmal zugleich auftretenden Variationen werden die Merk- 
male bald der nachst Alteren, bald der nachst jingeren 
Mutation zufallig wiederholen kénnen, und schlieBlich wird 
eine Form neben der aus ihr entstandenen Mutation weiter- 
leben k6nnen; die an und fir sich minimalen Umterschiede 
zwischen all diesen Mutationen werden verschwimmen und 
fir die Praxis illusorisch werden. Aber zugegeben, auch 
diese Unterscheidung mag mdglich sein, es mag gelingen, ein 
Merkmal herauszufinden, das bei aller Variation konstant 
bleibend nur die allmahliche Mutation widerspiegelt (freilich 
widerspricht dies meinen Erfahrungen bei Ammoniten, denn 
hier schwankt alles), — wird es stets in’ allen Gegenden, 
unter allen Lebensbedingungen dasselbe Merkmal sein, auf 
das wir bauen kénnen? Ks ist schon ausgesprochen worden, 
daB eine GroBart — etwa subradiatus — hier diese, dort 
jene Variationscharaktere besonders ausgepragt zeigen wird, 
da8 damit die Form hier wie dort ihren besonderen Gesamt- 
charakter wird zeigen kénnen, oder — um mit den Freunden 
der vielen Arten zu sprechen — hier andere der Gegend 
eigene Arten auftreten mdgen als dort. Demnach wird auch 
die Entwicklung im einzelnen und im kleinsten hier anders 
vor sich gehen miissen als dort, hier werden andere Mutationen 
auftreten als dort, Wanderungen und Verschwemmungen stéren 
die urspriingliche Ordnung, ortsfremde Elemente fithren uns 
irre, und damit erklart sich nicht nur die Unmoglichkeit, ein 
Fossil so zu bestimmen, da8 es einer derart strengen Arten- 
auffassung genigt, damit erklart sich ganz allgemein, daB 
man nicht erwarten darf, die Mutationen der vorhin an- 
genommenen Banke 1—10 auch nur in einem beschrankten 
Gebiet in derselben Art und Weise aufeinanderfolgen zu 
sehen, da ihre Unterscheidung auf all zu subtilen Merk- 
malchen beruht. 

Durch all diese Uberlegungen soll der Wert stratigraphisch 
palaontologischer Untersuchungen im kleinen durchaus nicht 
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yollig geleugnet werden; nur die Grenzen, die dieser Arbeits- 
weise gestellt sind, miissen wir im Auge behalten. 

Die Mehrzahl der neueren ,Arten“ ist jedenfalls ohne 
derartige Uberlegungen aufgestellt worden, und sie haben zum 
Ausbau unserer Stratigraphie keinen Deut beigetragen, sie 
haben fiir entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen gar keinen 
Wert, sie sind nur dazu da, um zu verwirren, da sie nur 
Einzelfalle irgendeiner Variation, einer Mutation darstellen, 
und in manchen Fallen wohl nicht einmal das, sondern Kombi- 
nationen von beiden. 

Hand in Hand mit der besprochenen Arbeitsweise mu8 
jedenfalls eine weitere Arbeit gehen, und das ist die Untersuchung 
der Variationsbreite der Formen innerhalb eines gewissen Zeit- 
abschnittes. Die Ammoniten werden — etwa im Jura — 
stets als die besten Leitfossilien bezeichnet, und mit Recht; 
ihre Variationsbreite aber ist z. T. ganz auB8erordentlich gro8. 
Die Leitfossilien freilich werden immer wieder erkannt, aber 

unsere -Methode bringt es mit sich, daB sie nur in méglichst 
enger Artumgrenzung anerkannt werden, die abweichenden 
Formen — ,,ahnliche Arten“ — werden zu wenig beachtet. 
Es-wird sich, wenn nur erst das geniigende Material 
gesammelt und ‘vor allem auch mit anderen Augen 
betrachtet wird, herausstellen, daBS es sich fast 
durchweg nicht um verwandte Arten, sondern um 
Variationen handelt.') Den Nachweis fiir die ,Gattung“ 
Hecticoceras hat DE TSYTOVICH erbracht; und es miBte eine 
dankenswerte Aufgabe sein, zu verfolgen, wie weit die Variations- 
breite. bei allen Ammoniten geht. Daraus wirde man ein 
Urteil gewinnen tiber den Wert zahlreicher Unterscheidungen, 
nicht nur von Arten, sondern auch von Gattungen. JDaraus 
wurde man vielleicht auch erkennen kénnen, wie wir unver- 
sehens durch sie von der wissenschaftlichen Beobachtung weg- 
gefihrt und zu einem Turnier der Wérter gezwungen werden. 
Wenn es einmal z. B. irgendwo gelingen wird, etwa die 
Formen zu finden, die zwischen den 4Altesten Oppelien und 
Harpoceraten stehen, — und ich zweifle nicht, da8 auch dies 
gelingen wird, sowie wir nur einmal gelernt haben, mit 
anderen Augen zu sehen, — nun, so wirde dies auch ohne 
die exakten und kleinlichen Unterscheidungen gelingen. Ja, 
diese sind es gerade, die unseren Blick in dieser Beziehung 

= Ahnliche Anschauungen auBert neuerdings auch G. HorrMann: 
Stratigraphie und Ammonitenfauna des unteren Doggers in Sehnde bei 
Hannover, 1913. 
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eher triben, sie sind daran schuld, wenn wir vor lauter 
Baumen den Wald nicht sehen. 

QUENSTEDT hat schon viele Uberginge gekannt zwischen 
Formen, die spater in verschiedenen Gattungen eingeordnet 
sind; wir haben grofenteils das Auge dafir verloren, da 
durch zahlreiche ,Arten“ und ,Gattungen“ der Begriff des 
Uberganges erstickt wird. Ich méchte glauben, daB es gar 
nicht so viel ist, was uns fehlt, daB dieses und jenes Glied 
deshalb nicht in seinem Wesen erkannt wird, weil es uns 
durch das Gewand seines Namens entstellt ist. 

Es ist gewi8 in vielen Fallen nur die Gewohnung an so 
viele von Jugend auf und immer wieder in die Ohren klingende 
Namen, ihre durch andauernden Gebrauch in der Literatur 
erlangte, fast historische Bedeutung, durch die wir uns ab- 
halten lassen, den Dingen auf den Grund zu sehen, durch 
die wir zu sehr das Bewu8tsein verlieren, da8 es ja nur Be- 
nennungen sind, die von unseresgleichen gegeben worden 
sind, dieses BewuStsein, zu dem wir uns immer wieder von 
neuem durchringen miussen. Ungern tastet man an Alther- 
gebrachtes, dem nur zu leicht nur wegen seines Alters ein 
ganz unverdienter Nimbus anhangt, und manche schlecht be- 
grundete Art behauptet sich ihren Platz in der Literatur. 
Alle unsere paldontologische Arbeit wird beeinflu8t von dem 
mehr oder weniger bewuBten Bedirfnis, den Gedanken der 
Entwicklung zu stitzen; und leicht verstandlich ist daher 
die Tendenz, die sich so sehr in der Literatur zeigt, jeden 
kleinen Unterschied festzulegen durch besondere Namen. Aber 
die Namen haben genau das Gegenteil von dem bewirkt, was 
zu ihrer Rechtfertigung angefiihrt wird. Unter ihrer Agide 
sind die einstigen Arten zu Gattungen avanciert, und die 
Kluft, die man zwischen Art und Art viel leichter tiberbrickt, 
erscheint uns dadurch nur grofer, als sie in Wirklichkeit ist. 
Die Gattungs- und Artnamen sind es, die uns glauben machen, 
die Formen waren viel selbstandiger, als sie in Wirklichkeit 
sind, und durch diesen Glauben wird der Entwicklungslehre 
gerade der schlechteste Dienst erwiesen. 

In der Diskussion zum Vortrage von Herrn WEPFER fuhrt 
Herr H. SALFELD-Géttingen tiber Artbildung bei Ammo- 
niten folgendes aus: 

Die Ausfiihrungen des Herrn WEPFER veranlassen mich, 
einige Beobachtungen mitzuteilen tiber das Vorhandensein eng- 
begrenzter Arten bei Gruppen aus dem Stamm der Pem- 
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splunctorda, bei denen unter Beriicksichtigung des simtlichen 
mir zuganglichen Materials keine Ubergangsformen gefunden 
werden konnten. Damit sollen die Resultate des MHerrn 
WEPFER an dem Material aus dem Stamm der Oppeloida gar 
nicht in Zweifel gezogen, nur vor einer zu weitgehenden Verall- 
gemeinerung gewarnt werden. Ks ist mir wohl bekannt, da8 bei 
schwachskulpierten Formen sich sehr schwer Variationsbreiten von 
Arten feststellen lassen, bzw. tiberhaupt eine scharfe Trennung 
zwischen verschiedenen Arten der gleichen Gruppe nicht zu 
ziehen ist. Dies trifft nach meinen bisherigen Beobachtungen 
auf eine groBe Zahl von Gruppen der ,Gattung" Oppelia zu. 

Zu dem Stamm der Perisphinctoida (inkl. Stephano- 
ceras usw.) mu8 ich auch aus an anderer Stelle zu erérternden 
Griinden die Gattung Cardioceras zihlen. Ich greife hier die 
von allen Autoren sehr weitgefaBte Art ,Cardioceras alter- 
nans“ heraus. Diese eine sogenannte Art bin ich gendtigt, 
in vier, auch stratigraphisch wichtige Gruppen zu 
trennen, denen bisher 24, meist neue Arten, angeh6ren, 
die nicht durch Ubergangsformen verbunden sind. 
Auch bei engster Artbegrenzung waren unter ,,Cardioceras 
alternans V. BUCH“ immer noch Angehérige von zwei ginzlich 
verschiedenen Gruppen zusammengefaft: namlich Cardzoceras 
alternans Vv. BUCH Typ. aus den Impressatonen des Wei8- 
juras @ oder der Zone des Perisphinctes Wartae BuK. des 
unteren Oberoxfords mit hohem schmalen und sehr fein 
gezahneltem Kiel, und Angehérige der Gruppe des Cardio- 
ceras Kitchini n. sp. (z. B. als ,,alternans“ in den Jurassic 
Rocks of England von H. B. WOODWARD abgebildet) aus dem 
unteren Kimmeridge oder der Zone mit Rasenia (n. gen.) 
cymodoce D’ORB. Typ. (non Amm. cymodoce BAYLE, TORN- 
QUIST) mit hohem, aber breitem Kiel, der kaum halb 
so viel ,Kielleisten“ tragt als Card. alternans v. BUCH 
Typ. ,Kielzahnchen oder Kielknétchen’. 

Dem Alter nach schiebt sich zwischen beide Gruppen ein 
die Gruppe des Cardioceras Bauhinit OPPEL (= alternans 
QUENSTEDT e. p.) mit einem breiten, niedrigen, kaum ab- 
gesetzten Kiel, der von Kielleisten in ahnlicher An- 
zahl gequert wird wie bei der Gruppe des Card. Kitchin. 
Dieser breite, niedrige Kiel tritt aber nur auf dem Steinkerne 
in Erscheinung, wahrend die Schale auf der Externseite zu- 
gescharft ist, und damit noch ein wichtiges Charakteristikum 
der alten Cordatengruppe aufweist. 

Ks ist leicht einzusehen, da8 durch ein starkeres Ausstiilpen 
des breiten Kieles aus der Bawhini-Gruppe die Kitchini-Gruppe 
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entstehen wirde. Da auBerdem die Kitchini-Gruppe zeitlich 
auf die Bauwhini-Gruppe folgte, so gewinnt es an Wahrscheinlich- 
keit, daB tatsachlich die Bauhini-Gruppe nach dieser Richtung 
permutierte, soweit Angehdérige der Bawhini-Gruppe als Vor- 
fahren der Aitchini-Gruppe des unteren Kimmeridge anzusehen 
sind. Die Bauhini-Gruppe wiederum 1a8t sich auf Nachziigler 
der Cordatengruppe, welche mit letzteren noch in die Zone mit 
Cardioceras alternans hineinreicht, zuriickfihren, nicht aber auf 
die Alternans-Gruppe. 

Wir sehen also, daB gewisse Gruppen aus der Cordaten- 
Gruppe nach zwei Richtungen permutieren. Die eine Gruppe 
gewinnt schnell den schmalen, hohen und fein gezahnelten Kiel 
(die Alternans-Gruppe, die mit Card. serratum Sow. Typ. in 
der Zone des Perisphinctes decipiens Sow. Typ., dem mitt- 
leren Oberoxford, ihr Ende erreicht), die andere Gruppe erhalt 
langsamer tiber die Bauhini-Gruppe in der Kitchini-Gruppe 
einen breiten, hohen Kiel mit einer weit geringeren Zah] von 

_Kielleisten. Aus diesen stammesgeschichtlichen Griinden kann 
ich auch die Gattungsbezeichnung ,Amoeboceras“ Hyatt fir 
die jingeren Cardioceraten vom Alternans-Typ nicht aufnehmen, 
da diese Gattung oder Untergattung zwei divergierende Zweige 
umfassen wiirde. 

Innerhalb eines jeden Schichtenkomplexes, der eine der 
vorgenannten Cardioceraten-Arten fihrt, kommen nun noch 
weitere Arten vor, die durch das gleiche ,Permutations- 
charakteristikum*’, welches bei Cardioceras in der 
Weise der Kielbildung beruht, ausgezeichnet sind. Diese 
Arten zeigen eine gewisse Variationsbreite, aber zwischen den 
einzelnen Arten klaffen immer betrachtliche Licken, die auch 
neueres Material, auch von neuen Fundpunten, in keinem Falle 
tberbricken helfen konnte. Wir werden hier also fiir die 
Artbildung innerhalb einer Permutationsgruppe zur 
Annahme von ,Saltation® gezwungen. Damit erhilt 

_fir Cardioceras die enggefaBte Art eine scharf umrissene 
Gestalt! 

Unter Beriicksichtigung der Zahl der Rippen, der Art 
ihrer Teilung, ihrer Starke, der Bildung der Knoten und der 
Gestalt des Mindungsquerschnittes wie der Involution hat. 
sich gezeigt, daB die Berippung von der Gehauseform 
abhangig ist, und zwar so, da8 innerhalb jeder Gruppe, 
welche durch das gleiche Permutationscharakteris- 
tikum ausgezeichnet ist, die breit- und niedermin- 
digen Formen eine sparlichere, aber kraftigere Be- 
rippung und Knotung tragen, die hoch- und schmal- 
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mindigen Formen dagegen meist keine oder nur 
schwache Knoten besitzen und sehr zahlreiche, feine 
Rippen tragen oder glatt werden. Diese Gesetz- 
maSigkeit trifft ibrigens auch auf Gruppen anderer 
Ammonitengattungen (und wahrscheinlich auch auf 
Gruppen vieler Gastropodengattungen) zu. 

Es entsteht nun noch die Frage, ob verschiedene Arten 
einer Gruppe sich zu den entsprechend gestalteten Arten der 
nichstjingeren Gruppe weiter entwickelten. Fur die Cardio- 
ceraten muff dies entschieden verneint werden. Ich habe nur 
herausfinden kénnen, da8 die Arten (oder Formen), welche in 
der Mitte einer ,Saltationsreihe’ stehen, die engsten Be- 
ziehungen zu der nachstalteren und meist auch nachstjin- 
geren Gruppe aufweisen. Besonders wichtig ist, daB alle 
Arten einer Saltationsreihe in ihren inneren Windungen dort, 
wo zuerst die Gruppencharaktere deutlich werden, in Gestalt 
und Berippung am meisten zu den , Mittelformen” hinneigen, 
so daB wir diese Jugendformen der Art nach meistens 
nicht trennen kénnen. Andererseits ware es auch schwer 
einzusehen, daf die verschiedenen Arten zu gleicher Zeit in 
absolut dem gleichen Sinne permutiert hatten. 

Diese, wie mir scheint, fir eine Beantwortung der von 
Hern WEPFER angeregten Frage, wie itberhaupt fur eine 
Beantwortung entwicklungstheoretischer Fragen wichtigen Tat- 
sachen konnten nur durch sehr zeitraubende statistische Ar- 
beiten gewonnen werden, indem auf jede Erscheinung am Ge- 
hause einzugehen war und alles verfiigbare Material nach 
dieser Richtung durchgearbeitet wurde. Es ist also doch 
wichtig, Rippen zu zihlen, Kielbreiten und Gehaduse 
ZU messen usw. 

Die monographische Bearbeitung der jiingeren Cardio- 
ceraten, die abgeschlossen ist, wird mit anderen Monographien 
von Ammonitengattungen des oberen Juras in der Palaeonto- 
graphica erfolgen. 

Nach einer halbstiindigen Pause stellt Herr WAHNSCHAFFE 
den Antrag, zum Vorsitzenden fir den folgenden Tag Herrn 
C. ScuMipT (Basel) zu wihlen; die Versammlung gibt ihre 
Zustimmung zu erkennen. | 



Herr H. SALFELD-Géttingen spricht sodann iber die 
zoo-geographische Stellung des siiddeutschen oberen 
jJuras. 

Von der Ansicht NEUMAYRs, daB die Verteilung der Faunen 
zur Jurazeit Zonengirteln auf der Erde entspriache, sind fast 
alle spateren Autoren, welche sich mit diesem Gegenstande 
beschaftigten, abgekommen. Von neueren Arbeiten will ich 
hier besonders zwei zusammenfassende herausgreifen: Havc: 
Traité de Géologie, und UHLIG: Die marinen Reiche des Juras 
und der Unterkreide. Beide sehen in der Offnung und SchlieBung 
von Meeresstra8en zwischen den verschiedenen Meeresbecken 
ein sehr wichtiges Moment fir die Herausbildung oder Ver- 
wischung von faunistischen Differenzen. 

Trotz dieser Arbeiten hat man sich immer noch nicht 
recht entschlieBen kénnen, den oberen Jura Mitteleuropas als 
zoo-geographische Hinheit aufzugeben. Mit anderen Worten: 
man betrachtet auch heute noch den siiddeutschen, schweizer, 
mittel- wie nordfranzésischen, englischen und nordwestdeutschen 
oberen Jura gern als eine Faunenprovinz, in der im sidlichen 
Teile der mediterrane (Aquatoriale HAavG), im nérdlichen der 
boreale Hinflu8 tiberwiegt. 

Auf das Verhaltnis des siiddeutschen oberen Juras zum 
mediterranen will ich hier nicht eingehen, da ich kein neues 
Material zur Beleuchtung dieser Frage beibringen kann. Die 
nahen Beziehungen zwischen den Ammonitenfaunen des siid- 
deutschen, schweizer, mittelfranzésischen und Krakauer oberen 
Juras sind geniigend bekannt. Der gemeinsame Zug in den 
Ammonitenfaunen dieser neritischen Gebiete liegt in dem haufigen 
Vorkommen yon Oppelien, der Gruppe des Peltoceras bi- 
mammatum, der Gruppe des IJdoceras planula HEHL und 
balderum Oppel, der Gattung Swtneria und der Gruppe des 
Perisphinctes involutus QUENSTEDT (Involuticeras SALFELD). 
In welchem Mafe gerade diese letzteren Gruppen, Derivate 
von Perisphinctes, an der Zusammensetzung der Fauna des 
mediterranen oberen Juras beteiligt sind, mtissen die Erfahrungen 
erst lehren; vorhanden sind sie jedenfalls. 

Nun treten im siiddeutschen wie den iibrigen oben genannten 
neritischen Gebieten des siidlichen Teiles Mitteleuropas als 
akzessorische Faunenelemente Gruppen von Ammoniten 
auf, welche in dem nérdlichen Teile des neritischen Gebietes 
eine vorherrschende Rolle spielen. Dies sind: die Gruppe des 
Amm. pseudocordatus BLAKE und Amm. mutabilis Damon 
(non SOWERBY, non D’ORBIGNY) im oberen Teile der Bi- 
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mammaten-Schichten (diese Gruppe trennte ich als Gattung 
Ringsteadia ab), ferner die sog. Kimmeridge-Olcostephanen, 
die ich als Gattung Rasenza abtrennte unter gleichzeitiger 
Aufhebung der GroBgattung ,,Olcostephanus“. Die Rasenien 
entwickeln sich tiber Prctonia aus Perisphinctes. Weiter ware 
hier als Gattung zu nennen Auwlacostephanus, die weder mit 
Reineckia noch mit den verschiedenen Hoplitengruppen aus der 
unteren Kreide etwas zu tun hat, sondern sich aus Rasenia 
als aulakoider Typ (mit Ventralfurche) an der Wende zwischen 
Unter- und Ober-Kimmeridge entwickelt. 

Im untersten Portlandien spielen im nordwesteuropaischen 
Gebiete Formen aus der Gruppe des Amm. Gravest D’ORB. 
und Jrius D’ORB. eine vorherrschende Rolle, und ein gleiches 
trifft auch noch auf Gebiete Mittelfrankreichs, z. B. das Dep. 
Yonne, zu. In Siiddeutschland, der Schweiz und im Rhone- 
becken bilden diese von mir zur Gattung Gravesia zusammen- 
gefaBten Formen nur noch akzessorische Faunenbestandteile. 

Das Auftreten dieser akzessorischen, nordwesteuropdischen 
Bestandteile in der sidlichen neritischen Facies, speziell in 
Siiddeutschland, gestattet, exakte stratigraphische Vergleiche 
zwischen den beiden Faunengebieten durchzufihren, wie dies 
auf der beigegebenen Tabelle geschehen ist. 

Vergleichen wir nun weiter den Fauneninhalt an Ammo- 
niten des siidlichen neritischen Gebietes Mitteleuropas mit dem 
nordlichen: Im untersten Weif8jura sind kaum oder doch nur 
wenig Differenzen festzustellen, denn auch die Cardioceraten 
der Alternans-Gruppe sind in Siiddeutschland wenigstens nicht 
als akzessorische Bestandteile aufzufassen, ebenso nicht die 
Aspidoceraten und Peltoceraten im nordwesteuropadischen wie 
borealen. Wohl aber sind in den letzteren beiden Gebieten 
die Oppelien akzessorische Bestandteile. Eine Art von Cardio- 
ceras, C. serratum Sow.-Typ, 1a8t sich trotz gegenteiliger 
Behauptung nicht in der sidlichen neritischen Facies nach- 
weisen. Diese Art ist auf die Zone des Per. Achilles und 
decipiens beschrankt. Wohl aber finden wir in Stiddeutschland 
in dieser und der nachstjingeren Zone die Gruppe des Cardio- 
ceras Bauhint OPPEL als akzessorische Bestandteile. Ein 
gleiches trifft zu fir die nachstjingere Gruppe des Cardio- 
ceras Kitchini n. sp. (= alternans aut. p. p.). Nicht dagegen 
1aBt sich die jingste Cardioceraten-Gruppe, die des C. anglicum 
n. sp. und vo/gae des oberen Kimmeridge in der sidlichen 
neritischen Facies nachweisen. 

Ein Zuzug von Peltoceraten in den nordwesteuropdischen 
und borealen Jura z. B. der Bimammaten-Schichten 148t sich 
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nicht mehr nachweisen. EKbenso sind auch nicht als akzessorische 
Bestandteile in diesem Juragebiete I/doceras, die Gruppe des 
Amm. planula Henan und balderum Opren, wie Involuticeras, 
die Gruppe des Amm. involutus QU., nachzuweisen. Bis an 
die Oberkante des Kimmeridge finden wir in beiden Faunen- 
gebieten Aspidoceraten, und zwar in den gleichen Arten und 
in fast gleichem Individuenreichtum, verbreitet. Von den Gigas- 
Schichten an aufwarts fehlen sie dagegen im nordwesteuropai- 
schen wie borealen Juragebiete, wie auch die aulakoiden 
Aspidoceraten, die Waagenien, hier nicht vertreten sind. 

Wie dem nordwesteuropdischen Gebiete die Gruppe des 
Idoceras planula fehlt, so ist in dem sidlichen neritischen 
Gebiete die gleichaltrige Gruppe Prctonia nicht vorhanden. 
[Hauge verwechselt Amm. cymodoce BaYLE (Pictonia) mit 
Amm. cymodoce D’ORB. (Rasenia).]| Wir miissen daraus 
schlieBen, daB der vorher wie nachher bestehende Verbindungs- 
weg uber Mittelfrankreich zur Zeit der Pictonien-/doceras 
planula-Schichten nicht bestanden hat, oder die dort herrschende 
Riffacies fir den Austausch der Ammonitenfaunen nicht 

giinstig war. 
Nach Abschlu8 der Gigas-Schichten wurde Siddeutschland 

zum groBten Teile, der nérdliche Teil der Schweiz, weite 
Gebiete Mittelfrankreichs Land und damit jede Verbindung 
des nordwesteuropdischen und mediterranen Beckens in West- 
und Mitteleuropa aufgehoben. Von diesem Augenblicke an 
fehlen dann auch jegliche gemeinsamen Faunenelemente, auch 
in den akzessorischen Bestandteilen, und damit die Moglich- 
keit jeden stratigraphischen Vergleiches bis in die untere 
Kreide hinein. 

Nach dem augenblicklichen Stande meiner Forschungen 
tiber die Faunen des europdischen oberen Juras 1aBt sich als 
Hauptziige herausschalen: 1. im mediterranen oberen Jura 
haben wir Vertreter der vier im oberen Jura tiberhaupt vor- 
handenen Ammonitenstaémme, der Phylloceratida, der Lyto- 
ceratida, der Oppelo- Harpoceratida und der Stephanocero- 
Perisphinctoida. Wir kénnen heute noch nicht mit Sicherheit 
angeben, ob die ersteren beiden Stamme im mediterranen Jura 
die vorherrschenden sind. 

2. In der siidlichen neritischen Facies treten diese beiden 
Stamme au8erordentlich stark zuriick, worauf schon von NEUMAYR 
hingewiesen wurde. Es herrschen hier der Oppelo-Harpocera- 
tida- und der Stephanocero-Perisphinctoida-Stamm. 

3. Im nordwesteuropaischen wie borealen oberen Jura ist 
dann fast ausschlieBlich nur der Stephanocero-Perisphinctoida- 
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Stamm vorhanden, aber er entwickelt sich in anderer Richtung 
wie in dem siidlichen neritischen und im mediterranen Gebiete. 

4. Die nordwesteuropaische und boreale obere Jura- 
Ammonitenfauna entsendet wohl oft und zahlreichere akzesso- 
rische Bestandteile in das siidliche neritische Gebiet, ja bis 
in das mediterrane, nicht aber oder doch nur auferst selten 

und sparlich empfangt das nordwesteuropaische und boreale 
'Gebiet akzessorische Bestandteile aus anderen Faunengebieten, 
wenigstens in Kuropa. | 

Ich glaube also den Nachweis gefiihrt zu haben, daf kein 
einheitliches mitteleuropaisches Faunengebiet nach den vor- 
kommenden Ammoniten, auf die sich fiir den Jura die Unter- 
suchungen bisher allein erstreckten, vorhanden ist. In der 
neritischen mitteleuropdischen Facies sind zwei Faunengebiete 
zu unterscheiden, ein sidliches und ein nordliches, zu letzterem 

gehért England, Nordfrankreich, Nerdwestdeutschland und der 
pommersche Jura zur Zeit des Malms. | 

Ich méchte nun noch kurz das Verhaltnis des nordwest- 
europadischen oberen Juras zu dem borealen streifen. (Als Typ 
des borealen Juras sehen wir den innerrussischen an.) Alle 
Gruppen von Ammoniten, die im borealen oberen Jura 
herrschen, charakterisieren in gleicher Weise den nordwest- 
europdischen, mit Ausnahme des Amm. virgatus, nicht aber 
der ibrigen Virgatiten. Hinzu kommt, da8 von anderen 
Fauvenelementen die Aucellen im nordwesteuropadischen Jura 
sparlicher vertreten sind. Wir kennen aber andererseits aus 
dem borealen Jura nicht Cardioceras serratum Sow. Typ., 
Ringsteadia, Pictonia, die Gruppe der Rasenia mutabilis 
Sow. Typ, die Gruppe des Aulacostephanus Yo D’ORB., 
Gravesia, die Gruppen des Perisphinctes pectinatus PHILL., 
Gorei n. sp., eastlecottensis n. sp. und pseudogigas BLAKE. 
Andererseits kennen wir bisher aus borealem Juragebiet keine 
Faunen, die zur Zeit der vorgenannten nordwesteuropdischen 
Zonen gelebt haben kénnten. Ich kann daher auch HAuG 
(Traité) nicht beipflichten, wenn er im Portland ein westliches 
Faunengebiet mit dem Herrschen der Gattung Pachyceras 
(recte Gravesia; Pachyceras ist die Gruppe des Amm. Lalan- 
deanus D’ORB., die Gruppe der sog. Oxford-Macrocephalen) in 
einen Gegensatz zu einem dstlichen und nérdlichen (borealen) 
mit dem Vorherrschen von Virgatites stellt, da alle Profile in 
Nordfrankreich und England die Altersverschiedenheit von 
Gravesia und Virgatites ergeben haben. Es kann sich daher 
leicht herausstellen, daS, abgesehen von dem bisherigen Fehlen 
von Virgatites virgatus und dem Zuricktreten der Aucellen, 



der nordwesteuropdische und boreale obere Jura in bezug auf 
die Ammonitenfaunen identisch ‘sind. 

Vorlaufig ist der hervorstechendste Zug des borealen 
Oberen Juras nach den bisherigen Untersuchungen die tberaus 
lickenhafte Entwicklung im russischen Becken. Oberoxford 
oberhalb der Schichten mit Cardioceras alternans und die 
tiefste Zone des Kimmeridge sind aus dem borealen Jura 
tiberhaupt noch nicht nachgewiesen. Im Moskauer Jura fehlt 
sogar das ganze Kimmeridge und die Gigas-Schichten, denn 
tiber den Alternans-Schichten transgredieren die Virgatiten- 
Schichten. Aus dem innerrussischen Jura kennen wir die 
Schichten mit Rasenia uralensis, dann die Schichten mit 
Aulacostephanus eudoxus, PAViOWs Acanthicus-Schichten, und 
die Virgatiten-Schichten. Ob bei Simbirsk alle Stufen ober- 
halb der Virgatiten-Schichtcn und unterhalb der Craspediten- 
Schichten vorhanden sind, ist nach den bisherigen Unter- 
suchungen nicht nachzuweisen. Die meisten Zonenammoniten 
der zwischenliegenden Stufen sind bisher von dort nicht be- 
kannt geworden. 

Kin Fund von Aulacostephanus (recte Rasenia) groen- 
landicus RAVN aus der Gruppe der Fasenia mutabilis, den 
RAVN aus Groénland neuerdings beschrieben hat, deutet wohl 
darauf hin, daf diese Stufe wohl mit gleicher Ammoniten- 
fauna im ,borealen® Jura vorhanden ist. 

Aus der grofen Licke in den oberjurassischen Ab- 
lagerungen von Westru8land wird uns auch klar, weshalb das 
Oberoxford und das Kimmeridgien des Krakauer Gebietes 
keine borealen, beziehungsweise nordwesteuropaischen Faunen- 
elemente fiihrt. Es war durch eine westrussische Landmasse 
von dem borealen innerrussischen Becken getrennt. So sehen 
wir die NEUMAYRsche westrussische Insel als einen Auslaufer 
der skandinavischen Landmasse nach Abschlu8 der Alternans- 
Schichten auf einwandfreier Grundlage wieder erstehen, obgleich 
ihr BODEN (Popilany) erst kiirzlich jede Existenzberechtigung 
abgesprochen hat, freilich studierte er nicht die Ablagerungen 
des Oberoxford und Kimmeridge. 

Die bisher ver6ffentlichten palaogeographischen Skizzen 
fiir den europaischen oberen Jura werden wir daher z. T. 
erheblich abzuandern haben, wie wir auch unsere Ansichten 
tuber die Faunenfolgen und Faunenverbreitung stark zu revi- 
dieren haben. lEingehende Erérterungen tiber diesen Gegen- 
stand werden in einem der nachsten Hefte der Beilagebande 
zum Neuen Jahrbuche verGffentlicht werden, wie auch die 
palaontologischen Untersuchungen tiber die Ammoniten des 
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Vorgleichend -stratigraphise he Tabelle iiber don oberen Jura Europas, H. SALPELD 1918. 
ononfolgo im nordywest- = 

ouropdischon Juragebiot Nordwostdoutachland Siiddoutschland Alpine 
Gobiete 
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nordwesteuropaischen oberen Juras in Hinzelmonographien zur- 
zeit zur Verdffentlichung in der Palaeontographica in Druck 
gegeben sind. 

Kinen Teil der wichtigsten Ammoniten habe ich hier 
ubrigens ausgestellt, wie auch die Tafeln und meine Manus- 
kripte den an diesem Gegenstande besonders Interessierten zur 
Kinsicht zur Verfiigung stehen. 

“Kine Diskussion entwickelt sich nicht. 

Herr KLINGHARDT (Bonn) spricht tiber: Vergleichend- 
anatomische und biologische Untersuchungen einer neuen 
Rudistenfauna aus Friaul’). 

A. Anatomische Resultate. 

Die Fundstelle befindet sich am rechten Ufer des Torrente 
Colvera bei Maniago in Friaul. Die Schichten der Rudisten- 
fauna gehdren, wie besonders die Orbitoiden zeigen, sicherem 
Maastrichtien an. Wahrend bis jetzt von dieser Stelle nur 
eine Rudistenart bekannt war (Joujia reticulata G. BOEHM), 
gelang es mir — bei einem prinzipiell sehr weitgefaBten 
Artbegriff —, 23 verschiedene Rudistenarten in dem zurzeit 
einzigen kleinen Steinbruche nahe ,,Poffabro© nachzuweisen. 
Die im folgenden aufgezahlten wichtigsten Resultate grinden 
sich auf ca. 250 Praparate von Rudisten Maniagos und ein 
sehr zahlreiches Vergleichsmaterial aus Siideuropa, Kalifornien, 
Jamaika usw. — 

1. Bei folgenden Rudisten gelang es, den SchloSapparat 
nebst dem prachtvoll erhaltenen versteinerten Ligamente frei- 
zulegen: 

Joufia reticulata G. BOERM, 
Radiolites musculosus n. sp., 
Colveraia variabilis n. g. n. sp., 
Sabinia sinuata PARONA, 
Radiolites styriacus ZITTEL u. a. m. 

Dabei ergab sich, daB zwar die Lage der Ziahne bei 
den Radiolitiden recht konstant, ihre Gestalt und die Art 
ihres HKingreifens in die andere Klappe aber sehr ver- 
schieden ist. 

1) Bei dem Vortrage wurden zahlreiche Originalpraparate vor- 
gelegt. - Die ausfihrliche reich illustrierte Arbeit erscheint im Laufe 
des nachsten Jahres. 



Das in vielen Fallen versteinert erhaltene Band lief 
elastische und unelastische Bestandteile deutlich erkennen. 

2. Es 1la8t sich zeigen, .daB die bis jetzt als kalkige 
Boden, Blasen, Maschen, Hohlprismen und Kanidle beschriebenen 

morphologischen Elemente (wahrscheinlich auch die akzessori- 
schen Hohlriume) biologisch eine Einheit bilden und im 
Prinzip auf die Tendenz einer Schalenauflockerung zuriickzu- 
fihren sind. Die sog. ,Kanale“ greifen niemals tief in die 
Schale hinein. 

3. Bei Joufia reticulata G. Boraum, Radiolites musculosus 
n. sp. und Radiolitella forojuliensis PIRONA haben sich die 
Muskelstiitzen in der Weise differenziert, da8 sie einen mehr- 
fachen (bis finffachen) Kranz von Kalkleisten bilden, der sich 

nach der Siphonalseite des Rudisten vollkommen schlieBen kann. 
4. Folgende innere Organe konnten deutlich abgedrickt 

nachgewiesen werden: a) Die Cirren des Mantels, b) die 
Langsmuskeln des Mantels, c) die BlutgefaBe des Mantelrandes 
und die Arterien des Mantels selbst nebst Blutlakunen, d) die 
Tentakeln der Siphonen, e) bei Chamen auch die Mundsegel. 

5. Die genaue Lage der Kiemen konnte festgelegt werden. 
6. Die innere Organisation der Rudisten war denjenigen 

der rezenten Chamen sehr 4hnlich. 

B. Biologische Resultate. 

Bestimmte Rudistenarten besitzen eine Reihe bis jetzt 
wenig oder gar nicht beobachteter Merkmale. MHierzu gehoren 
vor allem ungewohnliche Bildungen besonders der AuBenschicht, 
die scheinbar bedeutungslos sind, sich aber regional auf sehr 
groBe Entfernung hin bei bestimmten Arten konstant erhalten; 
z. B. die ausgezeichneten Zuwachsstreifen von Sawvagesia 
texana ROEMER aus Texas, die in gleicher Gestalt bei den 
bis jetzt noch nicht beschriebenen Sauvagesien der Insel Misol 
(Niederland.-Indien) zu beobachten sind’). 

Hine auffallende biologische Tatsache ist ferner, daB 
diejenigen Rudistenarten, die in Sidfrankreich gesellig bzw. 
vereinzelt auftreten, sich bei Maniago (Friaul) genau so ver- 
halten. 

Ks 1a8t sich schlieBlich nachweisen, da8 die Rudisten 
gebunden waren: 

a) an ein kalkiges oder kalkig-toniges Sediment, 
b) an unmittelbarste Kiistennihe (von einigen ganz seltenen 

Ausnahmen abgesehen), 

1) Ich verdanke die Stiicke Herrn WANNER aus Bonn. 
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c) an eine warme Temperatur und héchstwahrscheinlich 
an eine bestimmte Nahrung. 

Nach Schlu8 der Kreidezeit trat fast auf der ganzen Erde 
ein tiefgreifender Wechsel in der Sedimentation ein. Hierdurch 
und durch die zahlreichen Begleiterscheinungen wurden die 
Rudisten vernichtet. 

Um 12 Uhr wird die Sitzung geschlossen. 

g. Ww. Ve 

gez. WICHMANN. V. SEIDLITZ. CLOOS. FISCHER. 

Protokoll der geschaftlichen Sitzung vom 8. August 1913. 

Zoologisches Institut, Horsaal, morgens 8'/, Uhr. 

Vorsitzender: Herr WAHNSCHAFFE. 

Herr WAHNSCHAFFE berichtet tber die Entwicklung 
der Gesellschaft im letzten Jahre. Die Mitgliederzahl 
belief sich bei Abschlu8 des letzten Mitgliederverzeichnisses 
(Januar 1913) auf 683. Es ist also gegen das Vorjahr (1912) 
eine Zunahme um 12 Mitglieder zu verzeichnen. Die Zahl 
der in diesem Zeitraum Neueingetretenen betrug 35, so daB 
die Gesellschaft durch Tod oder Austritt 23 Mitglieder ver- 
loren hat. Seit Abschlu8 des Mitgliederverzeichnisses fir 1913 
sind noch 8 neue Mitglieder hinzugekommen. 

Herr STROMER VON REICHENBACH berichtet tiber die 
Rechnungsrevision; er beanstandet zwei Unklarheiten in 
den Belegen, die von Herrn BARTLING aufgeklart werden. 
Daraufhin wird dem Schatzmeister von der Versammlung Ent- 
lastung erteilt. 

Herr FLIEGEL berichtet in Vertretung des Schatzmeisters 
tiber den Vermégensstand der Gesellschaft. 

Herr WAHNSCHAFFE berichtet iiber die satzungsgemaB 
abgehaltenen beiden Revisionen der Kasse und legt die dar- 
tuber aufgenommenen Protokolle vor. 

Herr HENNIG berichtet tiber die satzungsgemaB abgehaltene 
Revision der Bibliothek und verliest das Revisionsprotokoll. 

Herr HENNIG verliest in Vertretung des Archivars den 
Bericht des Herrn SCHNEIDER: ,,Die Versendung der Druck- 
schriften der Gesellschaft wurde friher durch die Druckerei 



— 451 — 

bewirkt, wird aber seit Beginn des laufenden Jahres direkt 
durch die Gesellschaft von einem Diener unter Aufsicht des 
Archivars vollzogen. Wir hoffen, dadurch eine pinktlichere 
Zustellung der Zeitschrift an die Mitglieder zu erzielen. Ohne 
erhéhte Kosten ist dabei auch die Verwendung besseren Ver- 
packmaterials erreicht worden, so da8 hoffentlich die Klagen 
tber Beschadigung der Hefte auf der Post verstummen werden. 

Hinsichtlich der Biicherei ist zu erwahnen, daB die ver- 
figbaren Raume an der Grenze ihrer Aufnahmefihigkeit 
angelangt sind, und daB eine weitere Zunahme der Bestinde 
unter den bisherigen Verhdltnissen nur auf Kosten der Uber- 
sichtlichkeit erfolgen kann. Auch in dem fiir das Archiv ver- 
figbaren Raum macht sich Platzmangel bemerkbar, so daB 
z. B. die geplante Aufstellung eines Schrankes fir Klischees 
aus diesem Grunde noch wird unterbleiben miissen. “ 

Herr BARTLING berichtet ttber den Stand der Re- 
daktionsarbeiten: ,Seit der letzten Hauptversammlung sind 
wie bisher die Hefte der Abhandlungen und Monatsberichte 
rechtzeitig erschienen. Das Heft 6 der Monatsberichte ist 
kurz vor der Versammlung versandt. Heft 7 liegt bereits zur 
zweiten Korrektur vor. Auch die Berichte tiber die Fort- 
schritte der Geologie sind rechtzeitig fertiggestellt und den Mit- 
gliedern, die darauf abonniert haben, mit gréSerer Pinktlichkeit 
als bisher zugesandt. Besonderer Wert wurde darauf gelegt, 
das Erscheinen der Monatsberichte noch mehr als bisher zu 
beschleunigen. Soweit das in Kraften der Redaktion stand, 
ist eine solche Beschleunigung auch bereits gelungen, jedoch 
sind haufig Verzégerungen unvermeidlich, da stets der eine 
oder andere Autor die Korrektur nicht umgehend erledigt und 
dadurch den Fortgang des Drucks aufhalt. Namentlich sind 
in den Oster- und Herbstferien, wo sich die meisten Geologen 
auf Reisen befinden, Verzégerungen in der Erledigung der 
Korrekturen von seiten der Autoren iiberaus haufig. In solchen 
Fallen ist eine entsprechende Verzégerung im Erscheinen der 
Monatsberichte unvermeidlich. 

Auf der vorigen Hauptversammlung wurde von ver- 
schiedenen Mitgliedern der Wunsch ausgesprochen, auch die 
Monatsberichte mit Umschlagen zu versehen. Diesem Antrag 
konnte jedoch damals mit Riicksicht auf die finanzielle Lage 
der Gesellschaft nicht entsprochen werden. Im Laufe des 
Winters gelang es aber dem Berichterstatter, durch giinstige 
Vergebung der Inseratenpacht die dureh den Druck der Um- 
schlage entstehenden Kosten zu decken. Es gelang also, auf 
diesem Wege die Monatsberichte mit einem Umschlag zu ver- 
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sehen, ohne die Kasse der Gesellschaft damit irgendwie mehr 
zu belasten.” 

Im Anschlu8 daran gibt Herr STROMER VON REICHENBACH 
die Anregung, das Format der Zeitschrift zu vergréSern, um 
die Beigabe gréBerer Tafeln und Karten zu ermodglichen. 

In der Diskussion weist Herr WAHNSCHAFFE darauf hin, 
da8 einer solchen Anderung des Formats gewichtige Bedenken 
von seiten der Bibliothekare entgegenstehen, und da8 auch die 
finanzielle Seite eingehende Prifung erfordert. 

Herr BARTLING warnt davor, in dieser Richtung voreilig 
irgendwelche Beschliisse zu fassen, bevor die finanzielle Mehr- 
belastung, die durch eine VergréSerung des Formats unver- 
meidlich ist, sorgfaltig geprift ist. Hr erlautert, in welcher 
Weise eine Erhéhung der Druckkosten zu erwarten sei, halt 
aber die Frage infolge der Beitragserhéhung fir durchaus 
diskussionsfahig und empfiehlt eine eingehende Prifung, da 
namentlich bei paliontologischen Objekten und geologischen 
Karten das Format der Zeitschrift ein recht unginstiges ist. 

Herr FLIEGEL halt eine definitive Entscheidung der viel 
erérterten Frage auf der niachsten Hauptversammlung fur 
winschenswert. 

Herr WICHMANN weist darauf hin, da8 die Bedenken 
der Bibliotheksverwaltungen gegen eine Anderung des Formats 
einer so alten Zeitschrift recht groBe sind. Auch englische, 
franzOsische- und schwedische Zeitschriften wissenschaftlicher 

Gesellschaften kommen noch heute mit dem _ gleichen 
Format aus. 

Herr STROMER VON REICHENBACH stellt darauf folgen- 
den Antrag: 

»DVer Vorstand modge bis zur nachsten Haupt- 
versammlung Bericht erstatten, ob das Format der 

Zeitschrift vergréBert werden kann.“ 
Der Antrag wird angenommen. 
Von den Herren BARTLING, BORNHARDT, FLIEGEL, HENNIG, 

JANENSCH, MICHAEL, RAUFF, SCHNEIDER, WAHNSCHAFFE und 
ZIMMERMANN ist nachstehender Antrag auf Anderung der 
Satzungen gestellt worden: 

§4,Absatz 2, ist zu 4andern in: ,das neue Mit- 
glied erhalt nach Zahlung des Hintrittsgeldes 
von 5 M. usw.” 

Die Beiratsmitglieder haben ihre Zustimmung zu dem 
Antrag erklart. 

Die Herren WAHNSCHAFFE und | Binrnine begriinden den 
Antrag. 
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Herr STROMER VON REICHENBACH erweitert diesen Antrag 
dahin: 

,»die Erhebung eines Hintrittsgeldes ganz 
fallen zu lassen“. 

Dazu sprechen die Herren WAHNSCHAFFE, BARTLING, 
FLIEGEL, zur Geschaftsordnung Herr BARTLING. 

Der Antrag wird in der erweiterten Form des Herrn 
STROMER VON REICHENBACH einstimmig angenommen. 

Herr WAHNSCHAFFE spricht iiber die erfolgreichen Schritte 
des Vorstandes zur Sicherung eines regelmafSigen zweijahrlichen 
Erscheinens des Geologenkalenders und iiber die getroffenen 
Abanderungen. 

Dazu sprechen die Herren QUITZOW, FRANKE (winscht 
Formationstabelle, Ubersicht der wichtigeren Mineralien), FLIEGEL 
(wiinscht Tabelle der spezifischen Gewichte), SALFELD, BARTLING 
(stellt die Frage, ob ein Kalendarium gewiinscht wird, zur 

Diskussion), THURACH, AX.SCHMIDT (wiinscht Aufnahme der Ge- 
burtstage der verzeichneten Geologen), WAHNSCHAFFE (wiinscht 
leichteren Deckel), DEECKE (warnt vor Aufnahme dessen, was 
mit guten Griinden soeben ausgeschieden wurde). Ein Kalen- 
darium scheint im allgemeinen nicht verlangt zu werden. 

Herr WAHNSCHAFFE berichtet tiber das Schicksal der 
auf Beschlu8 der Greifswalder Versammlung von ihm und 
Herrn JAEKEL verfaBten Hingabe an das Kgl. Preug. Kultus- 
ministerium betreffend Férderung des geologischen Unterrichts. 
Ks ist keinerlei Antwort auf die Hingabe erfolgt, es fragt sich 
also, wie man daraufhin weiter vorgehen soll? 

Herr THURACH empfiehlt, die Anfrage einfach zu erneuern. 
Herr STROMER VON REICHENBACH schlagt vor, einen Ab- 
geordneten fiir die Angelegenheit zu interessieren. Herr 
SCHJERNING empfiehlt persénliche Anfrage im Ministerium 
bei dem betreffenden Dezernenten. Herr WAHNSCHAFFE er- 
klart sich dazu bereit. 

Zur niachstjahrigen Hauptversammlung legt eine von 
Herrn STILLE ergangene, von seinem Nachfolger Herrn ERD- 
MANNSDORFFER aufgenommene Hinladung nach Hannover vor; 
letzterer entwickelt das Programm dazu. 

Die Kinladung wird angenommen, Herr ERDMANNSDORFFER 
zum Geschaftsfiihrer der Tagung in Hannover ernannt. 

Als weitere Hinladungen fir die folgenden Jahre liegen 
bereits vor soleche von Herrn PETRASCHEK nach Mahrisch- 
Ostrau, von Herrn BARTLING in das _ niederrheinisch-west- 
failische Industriegebiet (Dortmund), von Herrn TORNQUIST nach 
K6nigsberg i. Pr. 
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Der Vorsitzende bittet die Mitglieder um Einsendung 
ihrer Separata an die Bibliothek der Gesellschaft. 

Zum Vorsitzenden fiir die heutige wissenschaftliche Sitzung 
wird an Stelle des abwesenden Herrn ©. SCHMIDT Herr 

THURACH gewahlt. 

Gegen 10 Uhr wird die geschaftliche Sitzung geschlossen. 

Vi. WwW. Oo. 

F. WAHNSCHAFFE. HENNIG. BARTLING. 

Protokoll 

der wissenschaftlichen Sitzung vom 8. August 1913. 

Vorsitzender: Herr THURACH. 

Beginn der Sitzung 10'/, Uhr vormittags. 

Nach der Frihstiickspause erdffnet der an Stelle des ver- 
hinderten Herrn C. SCHMIDT-Basel gewahlte Vorsitzende Herr 
THURACH den wissenschaftlichen Teil der Sitzung. 

Herr KLINGHARDT beendet seinen am MDonnerstag be- 
gonnenen Vortrag. 

An der Diskussion beteiligen sich Herr STROMER VON 
REICHENBACH und der Vortragende. 

Darauf macht Herr THURACH einige geschaftliche Mit- 
teilungen. Das Protokoll der Sitzung vom Donnerstag wird 
verlesen und genehmigt. 

Als Mitglieder werden in die Gesellschaft aufgenommen 

Herr cand. geol. Fritz M. BEuR-Bonn, vorgeschlagen 
von den Herren BORN, SORGEL, SCHNARRENBERGER. 

Fraulein cand. geol. THEKLA HOYERMANN, Tubingen, 
und 

Herr cand. geol. BoRIS BULDIRSKI, Tibingen, vor- 
geschlagen von den MHerren POMPECKJ, Born, 
SALFELD. 

Herr Prof. Dr. MEIGEN in Freiburg i. Br., vorgeschlagen 
von den Herren THURACH, SPITZ und SCHMIDLE. 

Herr Rechtspraktikant a. D. und cand. geol. WALFRIED 
MARX, Freiburg i. Br., vorgeschlagen von den Herren 
Vv. BUBNOFF, CLOOS und WEPFER. 
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Herr STROMER VON REICHENBACH spricht iiber geologische 
Beobachtungen in den Wisten Agyptens. 

In der Diskussion sprechen Herr HENNIG und der Vor- 
tragende. 

Herr H. CLOOS sprach tiber Durchschmelzungen an 
stidafrikanischen Graniten. 

Unter Zuhilfenahme von Beobachtungen im Kaplande und. 
am Waterberge in Transvaal wurde versucht, die in einer 
friheren Arbeit’) mitgeteilten Intrusivformen des Erongogra- 
nites im-Hererolande theoretisch zu deuten. Im Gegensatze 
zu den meisten Granitstécken Siidafrikas, die im Anschlu8 an 
die Faltung der ,Primarformation“ ihren Erstarrungsplatz 
gefunden haben, sitzen die jiingeren Granitkérper des Erongo 
in ungefalteten Schichten auf. Die diskordante Durchschneidung 
der Strukturlinien des Alteren, noch in toto erhaltenen Daches 
durch den Granitkontakt, sowie das Fehlen von Deformationen 
und Verdrangungen des Mantels zwingen zu der Annahme, 
da8 der Granit sich dadurch Raum geschaffen hat, da8 er die 
Gesteine des Intrusionsweges in seine Masse aufnahm. Auf 
Grund von Detailbeobachtungen am Kontakt gelangt man zu 
der Auffassung, da8 das Aufriicken der Intrusionsfront auf 
Kosten niederbrechender Bruchstiicke des Daches, also wesent- 

lich auf mechanischem Wege, vor sich gegangen sei, und da8 wir, 
wenn iiberhaupt, so. erst in den warmeren Tiefen des Magmas die 
Werkstatt der Einschmelzung zu suchen haben. Es wird die 
Frage berihrt, ob und inwieweit wir die steigende Aziditat der 
Erongoeruptiva (Melaphyr, Diorit, Granit usw.) und ihre ent- 
sprechend abnehmende Horizontalverbreitung zu dem Auf- 
schmelzungsvorgang in Beziehung setzen diirfen; die Schiissel- 
und Ringform des Gebirges, das Auftreten einer — nach den 
faciellen Verhaltnissen vielleicht schon pragranitischen — 
Senkung im Bereiche der Eruptivkérper wird gleichfalls mit 
dem Aufriicken der Schmelzung in Zusammenhang gebracht. 
Besonderen Schwierigkeiten begegnet der Versuch, die Model- 
lierung zu erklaren, welche der Granit von verschiedenen 
Gesteinen der Hille nach Ma8gabe ihrer Harte, Basizitat, 
Durchlassigkeit erleidet: Magmatische Affinitat zwischen Mantel 

1) H. Coos, Geol. Beob. in Siidafrika, 2. Geologie des Erongo im 
Hererolande, Beitr. zur Erforschung der deutschen Schutzgebiete, 1911, 
Heft 3, Kgl. PreuB. Geol. Landesanstalt; ausfihrlich bericksichtigt in 
Branca: Missen Intrusionen notwendig mit Aufpressung verbunden 
sein? Sitzungsber. Kgl. PreuB. Akad. d. Wissensch. 1912. 
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und Granit, Schmelzpunkt und Harte der Dachgesteine, die 
Mitwirkung eines Wasserhorizontes an der Basis des Erongo- 
sandsteines werden als mégliche Ursachen besprochen. 

Photographien und Zeichnungen sollten zeigen, wie frei 
und eindeutig sich die von keinem Pflanzenkleide verhillten 
Strukturformen des Gebirges dem Auge darbieten. 

Genaueres HEingehen auf diese und angrenzende Fragen 
soll Gegenstand einer spateren Verdffentlichung sein. An 
dieser Stelle sei nur noch mit herzlichem Danke des Anteiles 
gedacht, der Herrn H. LoTz an der Erforschung des Hrongo 
dadurch zufallt, da8 er das geologisch Anziehende des Gebirges 
zuerst erkannt, zu seiner Untersuchung die wissenschaftliche 
Anregung gegeben und die praktischen Wege geebnet hat. 

Darauf schlie8t die Sitzung um 12'/, Uhr. 

Vv. WwW. 0. 

THURACH. VV. SEIDLITZ. FISCHER. CLOOS. 

Protokoll der Vorstands- und Beiratssitzung der Deutschen 

Geologischen Gesellschaft vom 8. August 1913. 

Geologisches Institut zu Freiburg i. Br. 

Vorsitzender: Herr WAHNSCHAFFE. 

Beginn der Sitzung 3 Uhr nachmittags. 

Anwesend die Herren WAHNSCHAFFE, RAUFF, HENNIG, 
BARTLING und FLIEGEL. 

Vom Beirat ist kein Mitglied anwesend. 
Der Vorsitzende berichtet, daS sich um das Stipendium 

der HERMANN CrEDNER-Stiftung als Hinziger Herr KRENKEL- 
Leipzig beworben hat, um eine Untersuchung des Juras im 
Tangagebiete (Deutsch-Ostafrika) auszufiihren. Nach Verlesung 
der Voten der Beirats- und Vorstandsmitglieder wird die Ver- 
leihung des Stipendiums in Héhe von 800 M. Herrn KRENKEL- 
Leipzig auf ein Jahr bewilligt. 

Darauf werden die den Mitgliedern fiir die nachste Vor- 
stands- und Beiratswahl zu unterbreitenden Vorschlage ver- 

traulich besprochen. 
Satzungsgema8 mu8 als Schriftfihrer ausscheiden Herr 

FLIEGEL, als Beiratsmitglied Herr VON KOENEN, und von den 
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beiden anderen zunachst am langsten im Beirat vorhandenen 
Herren RINNE und FRICKE scheidet durch das Los Herr 
RINNE aus. 

v. g. u. 

WAHNSCHAFFE. HENNIG. BARTLING. RAUFF. FLIEGEL. 

Protokoll der geschaftlichen Sitzung vom 

9. August 1913. 

Hérsaal des Zoologischen Instituts, vorm. 8'/, Uhr. 

Vorsitzender: Herr WAHNSCHAFFFE. 

Herr WAHNSCHAFFE erOffnet die Sitzung und _berichtet 
zunachst tiber den Bestand der CREDNER-Stiftung. 

Die HERMANN CREDNER-Stiftung hat am 21. Oktober 1912 
die landesherrliche Genehmigung erhalten. Von dem auf- 
gesammelten Betrage von 21962 M. waren 21000 M. in 
Effekten und 962 M. in bar vorhanden. Am 1. Januar 1913 
wurde das Kapital der Deutschen Bank zu Berlin, Depositen- 
kasse Qu, tiberwiesen, bei welcher das Separatkonto HERMANN 
CREDNER-Stiftung Nr. 8345 gefiihrt wird. Uberwiesen 
wurden 21000 M. in Effekten (Kur- und Neumarkische 
Kommunal-Obligationen 4 Proz.) und 1824,20 M. in bar. 
Es wurden noch weitere 1000 M.-Obligationen angeschafft, 
dagegen mufSten 500 M. Schenkungssteuer bezahlt werden. Der 
gegenwartige Vermégensstand der Stiftung betragt 22 000 M. in 
Effekten und 763,15 M. in bar. Dazu kommen am 1. Oktober 
480 M. Zinsen. Von diesem Betrage kénnen satzungsgema8 fur 
dieses Jahr 800 M. erstmalig als Stipendium verteilt werden. 

Im Anschlu8 darin gibt er bekannt, daB in der gestrigen 
Vorstands- und Beiratssitzung die erstmalige Vergebung der 
Stiftung in Hohe von 800 M. an Herrn KRENKEL zu Unter- 
suchungen im Jura des Hinterlandes von Tanga, Deutsch- 
Ostafrika, erfolgt ist. 

Fir das folgende Jahr stehen 1000 M. zur Verfigung. 
Ks sind bereits zwei Bewerbungen eingegangen. 

Das Protokoll der gestrigen Geschaftssitzung wird ver- 
legen und genehmigt. 

Herr WAHNSCHAFFE beantragt im Anschlu8 an Punkt 10 
der gestrigen Tagesordnung: ,,Die Versammlung moége geneh- 
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migen, da die Kingabe betr. Foérderung des geologischen 
Unterrichts auch den Kultusministerien der tibrigen Bundes- 
staaten eingereicht wird". 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
Zum Vorsitzenden der heutigen wissenschaftlichen Sitzung 

wird Herr POMPECKJ gewahlt. 

Das Protokoll wird verlesen und genehmigt. 

Vv. Ww. O. 

WAHNSCHAFFE. BARTLING. HENNIG. 

Protokoll der wissenschaftlichen Sitzung 

vom 9. August 1913. 

Vorsitzender: Herr POMPECKJ. 

Die wissenschaftlichen Mitteilungen beginnt Herr WAGNER 
mit einem Vortrag tiber die Kalisalzlager im Ober-ElsaB. 

In der Diskussion sprechen die Herren FLIEGEL, THURACH, 
SCHMIDT, POMPECKJ und der Vortragende. 

Hierauf macht der Vorsitzende eine kurze geschaftliche 
Mitteilung. 

Herr S. v. BUBNOFF spricht Uber das Alter der Gra- 
nite im siidlichen Schwarzwald'). (Mit 2 Textfiguren.) 

Die zentrale Gneismasse des Schwarzwaldes wird im Norden, 

Osten und Siiden von einem Kranz carbonischer Granitmassive 
umsaumt, die sich teils unmittelbar berthren, teils durch von 

zahlreichen Ganggraniten und Granitporphyren durchsetzte 
Gneiszonen getrennt sind. Die bedeutendsten dieser Massive sind: 

1. Das nordschwarzwalder Granitmassiv zwischen 
Offenburg und der Gegend von Herrenalb und Schramberg, 
wo es unter der schwabischen Triasdecke verschwindet. Kleinere 
Granitstécke, wie der von Nordrach, verbinden es mit dem 

mittelschwarzwalder : 

1) Dieser Vortrag ist eine kurze Zusammenfassung einiger Resul- 
tate aus meiner demnachst in den Mitteil. der Grobh. Bad. Geol. Landes- 
anstalt erscheinenden ausfihrlichen Bearbeitung der Lenzkircher Gegend. 
Sag 
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2. Granitit von Triberg, welcher mit SW—NO-Er- 
streckung aus der Gegend des oberen Elztales bis etwa Schil- 
tach-Schenkenzell reicht, oberflachlich etwa 35 km Lange 
besitzend. 

3. Der Hisenbacher Zweiglimmergranitit zwischen 
Furtwangen und Menzenschwand nimmt eine nur wenig kleinere 
Flache ein. Durch die Spezialaufnahmen von SAUER, SCHALCH, 
THURACH und SCHNARRENBERGER sind diese drei Massive 
in ihrem gréften Teil bekannt geworden. 
4, Der Schluchsee- oder Albtalgranit im sidlichen 
Schwarzwald erstreckt sich aus der Gegend des Steinatales 
bis etwa an die Murg; die Gneismasse von Horbach— Tiefen- 
stein teilt ihn in einen westlichen und dstlichen Lappen. 
Nur einen Auslaufer von ihm, durch den Gneisstreifen von 
Todtmoos— Gersbach—Herrischried davon getrennt, stellen die 
von ERDMANNSDORFFER und PHILIPP untersuchten porphyr- 
artigen Granite und Syenite des unteren Wehra- und Wiesen- 
tales dar. 

5. Endlich liegt im sidlichen Schwarzwald zwischen 
Kandern und Zell i. W. das O—W-gestreckte Blauen-Granit- 
MasSiv. 

Der Vollstaindigkeit halber seien noch die zwei gréferen 
Quarzporphyrmassen von Minstertal und Lenzkirch erwahnt. 

Daf dieser, das Urgebirge umsiumende und durchwebende 
Granitkranz ganz allgemein in die Steinkohlenzeit zu stellen 
ist, war schon seit langem bekannt, denn diese Granite haben 
einesteils mehrfach die culmischen Sedimente durchbrochen 
und verdndert, anderenteils treten sie schon als Komponenten 
jungculmischer Konglomerate auf. Nur das gegenseitige Alters- 
verhaltnis der einzelnen Granitmassive ist noch in vielem 
unklar, und so mag ein Versuch, es zusammenhangend zu 
erlautern, nicht ganz ungerechtfertigt erscheinen. 

Die geologische Aufnahme in der Gegend von Lenzkirch 
hat mir unter anderem einige wichtige Aufschlisse tber das 
Verhaltnis zwischen Schluchsee- und Hisenbacher Granit geliefert, 
die als Ausgangspunkt unserer Betrachtung dienen kdénnen; 
es sei darum eine kurze Charakteristik der Lenzkircher Gegend 
vorausgeschickt. : 

Ich habe frither dargelegt, daS das Gebiet zwischen Lenz- 
kirch und Altglashiitten einen hercynisch streichenden Graben- 
bruch darstellt, welcher zwischen den beiden Teilen des 
Kisenbacher Granitmassives, dem Hochfirst und der Barhalde 
(Feldberg) eingekeilt liegt und dieser tektonisch tiefen Lage 
die Erhaltung seiner jiingeren Gesteine verdankt. Innerhalb 
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des Grabens sind die einzelnen Gesteine in mehrere NO—SW- 
streichende Zonen verteilt, wodurch ihr Zusammenhang mit 
der variscischen Gebirgsbildung dokumentiert wird. Von 
Norden beginnend, kann man folgende einzelne Streifen unter- 
scheiden: 

Die Zone der Schapbachgneise, welche auch itiber beide 
Grabenrander hiniibergreift; sie bildet die siidliche Grenze der 
groBen zentralen Gneismasse und gehért im einzelnen zur 
Feldbergmasse im Sinne SCHNARRENBERGERS. In ihrem sid- 
lichen Teile wird sie von zahlreichen Ganggraniten injiziert 
und durchtriimmert, und diese lassen sich weiter verfolgen als 
Apophysen der nachstsiidlichen Zone der gepreSten mylo- 
nitischen Granite, welche an den beiden Randverwerfungen 
scharf abstoBen; es folgt weiter stidlich ein breites Band von 
alten Schiefern und Grauwacken, welche an ihrer n6rdlichen 
Grenze ebenfalls vom gepreSten Granit injiziert sind. Dann 
kommt ein eigenartigerweise auch NO—SW streichendes Band 
feinkérniger Zweiglimmergranite, welche der Kiurze halber 
fernerhin nach ihrem. Hauptvorkommen als Urseegranit be- 
zeichnet werden sollen. Sie grenzen mit deutlich porphyrischer 
Randfacies an die alten Schiefer und durchbrechen diese an 
mehreren Stellen; wir kommen auf dieses wichtige Gestein 
weiter unten ausfiihrlicher zu sprechen. Weiter sidlich zieht 
mit gleichem Streichen die Zone des Triimmerporphyrs, eines 
schon von HERRMANN genauer beschriebenen breccidsen porphy- 
ritischen Gesteins, und endlich die NO—SW-streichende jung- 
culmische Konglomeratmulde von lLenzkirch, mit LEinschal- 
tungen von Pflanzenschiefer. Endlich folgt als sidlichste Be- 
grenzung, und zugleich wieder tiber beide Grabenfliigel itiber- 
greifend, der Granitit des Schluchsees. 

So erscheint das ganze Culmgebiet von Lenzkirch ein- 
geschlossen im Norden yom Siidrand des zentralschwarzwalder 
Gneismassivs, im Osten und Westen vom Eisenbacher, im 
Siden vom Schluchseegranitit. 

Wenden wir uns nun einigen Gesteinen des Lenzkircher 
Grabens im einzelnen zu. Eine besonders wichtige Bedeutung 
fiir unsere Untersuchungen hat der oben erwahnte Urseegranit; 
es ist ein feinkdérniges, hypidiomorph-kérniges Gemenge von 
Orthoklas, Oligoklas-Albit, Quarz, Biotit und Muscovit; letzterer 
zeigt haufig eine rosettenformige Anordnung; sehr verbreitet 
sind granophyrische Verwachsungen von Feldspat und Quarz; 
der Quarz erscheint zuweilen idiomorph ausgebildet; als Neben- 
gemengteile wurden haufig Topas und Turmalin beobachtet; 
endlich ist das haufige Auftreten von miarolithischen Hohl- 

Oy. 51 pe aaa a - ati gallate 

Wm Ae re Sciestetnstininesie titiemmeairniet one oe ins reac es cnet hail hirsectier ws i 



‘YOIIYZUO'T 
UOA 

U
o
g
r
i
s
u
n
D
 

usp 
yoInp 

(g ‘stq) 
[Jordssuyy 

pun 
(T “SIq) 

-rengy 
soyosteureyog 

ar 

nuv4h 
wQ 

s
u
f
 

 —~_agissaailo 
f
a
y
 

Pa 
e
s
 

—
s
 

4 
l
o
f
 
=
 

LOforyr¢ 
S
S
T
s
 

S
R
S
 

S
5
2
9
.
 

X
 

ye 
 ytuwsh 

e
s
 
e
a
u
a
t
 
~
\
 

G) R
N
Y
 

g
a
s
y
n
j
y
o
r
 

5 
C) 

C
B
N
 

4
 

x 
o
n
e
 

<iex 
EX 

OIG 
a 

ee 
~
 

WS) 
SH 

o
n
 

a
e
 

p
u
s
§
 

F
 

ADYIVGUISYA 
Juuvaly 

- 205.7], 
r 

S
o
m
e
 
a
 

ee 
a 

e 
e
e
e
 
e
e
t
 
n
e
 
+ 
t
e
t
 
g
a
 

+
 

P
o
t
 
H
e
 

a
e
 
+ 

q
r
u
p
s
g
 

NP 
es 

(ee 
p
m
e
h
c
t
a
c
t
a
c
b
e
 

pach i
)
 
a
r
t
e
 

A
R
 

e
e
s
e
n
 
i
r
r
e
 

“Ais 
" 

BOTS OE 
aan 

as 
4
 

4
 
“
J
0
J
U
r
i
n
g
,
 

I
S
S
 
a
M
 

Sas 
recerereesseiceiirttesesestsses 

: 
¢ 

t
+
 

+
+
 
4
y
r
y
 

~
 

i
s
 

x
 

“
*
A
 
t
e
r
e
s
t
 

+
 

O
G
 

—
s
 



= (2626 

raumen bezeichnend. Wird das Korn feiner, so geht das 
Gestein allmahlich in ein panidiomorph-kérniges Gefige itber, 
mit einzelnen pseudopharolithischen Partien von granophyrisch 
verwachsenem Quarz und Feldspat, so daf alle Ubergange zu 
einem typischen Quarzporphyr, bzw. einem Granophyr vor- 
handen sind. Dabei sei aber ausdricklich betont, da8 es sich 
beim Urseegranit doch um einen typischen Granit handelt und 
nicht etwa nur um eine granitische Facies eines Porphyrs, 
wie sie z. B. aus der Gegend von Lugano bekannt ist. AuB8er 
dem mikroskopischen Strukturbild zeigen uns das auch die 
geologischen lLagerungsverhaltnisse. Der Urseegranit  tritt 
zwischen den Alteren culmischen Sedimenten stockférmig 
auf, wahrend die zugehérigen Quarzporphyre deckenformige 
Ergisse dariiber bilden. Der Urseegranit bildet gewisser- 
ma8en den Stiel zu den carbonischen Porphyrergissen. 
Der enge Zusammenhang beider Gesteine resultiert auch aus 
den ausgefiithrten Analysen, die auf einige Zehntel Proz. genau 
miteinander tibereinstimmen. 

Das Alter des Urseegranites kann ziemlich genau fest- 
gelegt werden; er fuhrt, wie auch der zugehdrige Quarzporphyr, 
Kinschlisse von altem Schiefer und gepreBtem Granit; die 
Quarzporphyre lagern z. T. tiber diesen Gesteinen. Der Ursee- 
granit ist also jinger wie das Altere Culm. Im JjJingeren 
Culmkonglomerat von Lenzkirch fehlt der Granit als Kompo- 
nente, dagegen treten darin die zugehérigen Granophyre, wenn 
auch vereinzelt, auf. Das Aufdringen des Urseegranites 
geschah also wohl wahrend des jingeren Culms 
unserer Gegend. 

Zum gleichen Schlu8 fahrt uns auch eine andere Uber- 
legung. Der oben erwahnte Triimmerporphyr besteht aus rot- 
lichen porphyritischen Hinschliissen, die in eine dunkle Grund- 
masse eines glimmerreichen Porphyrites eingebettet sind. Schon 
HERRMANN erkannte den engen Zusammenhang dieser Grund- 
masse mit Glimmerporphyriten, die gangformig im Quarzporphyr 
aufsetzen und aufSerdem selbstandig als kleine Decke auftreten. 
Andererseits zeigt der Trimmerporphyr enge Beziehungen zum 
jungculmischen Konglomerat: es ist namlich schon HERRMANN 
aufgefallen, da8 mit Anniherung an das Konglomerat die Zahl 
der Hinsprenglinge im Triimmerporphyr zunimmt und die kry- 
stalline Grundmasse stark zuricktritt, so da8 zuletzt tiberhaupt 
keine scharfe Grenze zwischen Konglomerat und Porphyrit- 
breccie besteht; die daraus zu vermutende gleichzeitige Ent- 
stehung wird endlich daraus glanzend bestatigt, da8 im Trimmer- - 
porphyr genau wie im Konglomerat KEinschaltungen von 



Pflanzenschiefern zu beobachten sind. Damit ist erwiesen, daB8 
Trimmerporphyr und Porphyrit hier jinger sind 
wie Urseegranit und Quarzporphyr und gleichaltrig 
mit dem Konglomerat des jiingeren Culms. 

Gange von (Quarzporphyr im Triimmerporphyr und eine 
kleine Decke tiber dem Konglomerat beweisen ferner, da8 zu 
Ende der Konglomeratbildung ein zweiter QuarzporphyrerguB 
stattgefunden hat. Die ganze Reihenfolge der jungculmischen 
Ergiisse gliedert sich also von oben nach unten in: 

Jiingerer Quarzporphyr, 
Glimmerporphyrit und Triimmerporphyr, 
Urseegranit und alterer Quarzporphyr. 

Fir das Alter des Schluchseegranitits gibt uns wiederum 
das Konglomerat einen wichtigen Anhaltspunkt. Unter seinen 
Komponenten sind namlich alte Schiefer und der Granitit von 
Schluchsee das bei weitem vorherrschende Material; ja, stellen- 
weise reichert sich dieser so an, da’ man von einem direkten 

Granitkonglomerat sprechen kann. Alte Schiefer und Granitit 
bildeten also die Ufer des jungculmischen Beckens, und ins- 
besondere der Granitit mu8 also schon lange vorher durch 
Erosion freigelegt worden sein. Da er ferner von Porphyr- 
gangen, die nachweislich mit denen von Ursee in Verbindung 
stehen, durchsetzt wird, so ist an seinem hdheren Alter nicht 
zu zweifeln. Es stehen also Schluchseegranitit und gepreBter 
Granit dem Urseegranit als altere Gebilde gegeniiber, und ich 
trage kein Bedenken, wie das schon friiher von HERRMANN 
und yon mir geschehen ist, die ersten Gesteine zusammen- 
zufassen, bzw. den gepreSten Granit als sekundar durch die 
carbonische Gebirgsbildung geschieferte Randfacies des Haupt- 
granitites anzusehen. Die Neigung zur porphyrartigen Aus- 
bildung, die Seltenheit oder direkt das Fehlen von hellem 
Glimmer und die chemische Zusammensetzung weisen ihn mit 
Bestimmtheit der Alteren Granitreihe zu. Von ihm gehen 
ferner die zahlreichen Ganggranite aus, die auch sonst im Schwarz- 
wald mit den Granititen vom Schluchseetypus (siehe Triberger 
Granit) verknipft sind. Endlich zeigt der Schluchseegranitit 
selber dort, wo er, wie an der Grenze gegen das Culm, starkem 
Gebirgsdruck ausgesetzt war, eine weitgehende Kataklas- und 
Parallelstruktur, die ihn dann dem gepreSten Granit zum 
Verwechseln ahnlich macht. Nachdem wir nun iber die 
Altersfolge im lLenzkircher Graben Klarheit erlangt haben, 
kénnen wir zu der Grundfrage, dem Altersverhaltnis vom 
Schluchsee- und Eisenbach-Granit, zuriickkehren. 
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Auf den ersten Blick scheinen hier die Bedingungen 
unginstig zu liegen, da beiderseits Verwerfungen von tiber 100 m 
Sprunghéhe die in Betracht kommenden Gesteine voneinander 
trennen. Aber gerade dieses tektonische Verhalten lefert uns 
den Schliissel zur Lisung des Problems. Die beiderseits in 
den Horsten anstehenden Granite gehdren ohne Zweifel zu 
einem Massiv, und da beiderseits nach den Randern keinerlei 
Veranderung in Kern und Struktur zu sehen ist, so mu8 wohl 
angenommen werden, da der Granitzug auch im Graben fort- 
setzt und beide Horste verbindet, nur daB er hier noch 
infolge der tektonisch tiefen Lage verhillt liegt. Da aber 
im Graben die Hauptziige der variscischen Tektonik klar zu 
erkennen sind, so kann vielleicht an einigen besonders 
ginstigen Stellen Aufschlu8 tiber Lage und Verhalten des 
Granites erwartet werden. Eine solche ware der Kern einer 
variscischen Antiklinale, d. h., eine Stelle, wo die tiefsten 
Schichten am héchsten heraufgepreBt sind. Versuchen wir an 
der Hand des schematischen Langsprofils das zu erlautern. 

Von der Konglomeratmulde aus steigen die Schichten 
nach Norden zu an und es kommt unter dem Trimmerporphyr 
der altere Quarzperphyr und der Urseegranit zum Vorschein; 
dann erscheinen die alten Schiefer, der gepreSte Granit, und 
dieser schieBt wieder unter die Gneise unter, die wie auch 
ihre Grenzflache nach Norden zu fallen. Ohne auf die kom- 
plizierten Verbandsverhaltnisse zwischen gepreBtem Granit und 
Gneis naher einzugehen, kann ganz allgemein gesagt werden, 
daB wir nérdlich von der Konglomeratmulde ein allerdings 
unsymmetrisches Gewélbe haben, und es ist nun sehr eigen- 
timlich, daB gerade im Kern dieses Gewdlbes der Zwei- 
glimmergranit von Ursee heraustritt, der in einer zusammen- 
hingenden, NO streichenden Zone fast den ganzen Graben 
durchquert. 

Wenn also ein Granit des Grabens seiner geologischen 
Lage nach mit dem von Hisenbach verglichen werden kénnte, 
so miuBte es der vom Ursee sein; und in der Tat ist die 

Ubereinstimmung, abgesehen von der KorngréfSe, eine sehr 
vollkommene, was z. T. schon HERRMANN bemerkt hat. Wir 

haben hier die gleiche rosettenformige Anordnung des hellen 
Glimmers, haufig auftretende mikropegmatitische Verwachsungen, 
Haufigkeit von miarolithischen Hohlraumen und die gleichen 
akzessorischen Gemengteile —- Topas und Turmalin, als Be- 
weis einer fir beide Gesteine gleichen pneumatolytischen 
Tatigkeit. Die Ahnlichkeit geht so weit, da8 an der Grenze 
beider Gesteine die Trennung petrographisch kaum durchzu- 
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fihren ist und die Tektonik das entscheidende Wort sprechen 
mu8. Endlich liefert, wie ich an anderem Ort naher zeigen 
werde, die Analyse den entscheidenden Beweis fiir die Identitat 
beider Gesteine. 

Der Urseegranit stellt somit eine tiefer gesunkene 
und darum erhalten gebliebene randliche, feinkérnige 
Facies des Hisenbacher Granitstockes pes, gleichsam 
einen Ubergang zwischen diesem Tiefengestein und 
den oberflachlichen Porphyrergissen. 

Damit ist aber auch ein Kriterium fiir das Altersverhalt- 
nis gegeben, und es kann ganz allgemein gesagt werden, da8 
der Zweiglimmergranit von Ursee und Hisenbach 
jiinger ist wie der Hauptgranitit von Schluchsee. 
Wir wollen nun tber die Grenzen unseres Gebietes hinaus- 
gehen, um moglichst die hier gewonnenen Erfahrungen auf 
das Altersverhaltnis der iibrigen Granitmassive zu ibertragen. 
Da wire nun zunichst auf die schon langst vermutete Uber- 
einstimmung zwischen Schluchsee- und Triberger Granit hinzu- 
weisen. Der allgemeine Habitus, das Fehlen des hellen 
Glimmers, die Neigung zur porphyrartigen Ausbildung sind 
beiden Gesteinen gemeinsam. Ferner ist als ibereinstimmendes 
Merkmal hervorzuheben die Neigung zur Bildung randlicher 
Differentiationsprodukte in Gestalt von Quarz-Glimmersyeniten 
(Typus Erzenbach). Als weiteres eigentiimliches Merkmal ist 
beiden endlich die Hinschaltung feinkérniger Granitpartien 
gemeinsam, die teils als undeutlich abgegrenzte Schlieren, 
teils als Gange (Ganggranite) in den Hauptmassiven aufsetzen 
und auch den benachbarten Gneis in zahlreichen Gangen 
durchziehen. Sie werden von SAUER als saurere Nachschiibe 
im Magma gedeudet. SCHALCH fihrt dhnliche Ganggranite 
auf Blatt Stihlingen direkt als Apophysen des Steinatal- 
(Schluchsee)-Granitites auf. Die gleiche Erscheinung 148t 
sich durchgehend im Schluchseemassiv beobachten, und ein 
vollstandiges Analogon bilden die zahlreichen Ganggranite, 
die vom gepreBten Granit von Altglashiitten ausgehen. Es 
ist nun eine eigentiimliche Tatsache, die sich leicht auf den 
geologischen Spezialkarten nachkontrollieren l4Bt, daB diese 
Ganggranite zwar in groBer Menge im Hauptgranitit und im 
Gneis aufsetzen, da8 sie aber dem Zweiglimmergranit in dieser 
Form fehlen, wodurch auch ein wertvoller Fingerzeig fir das 
gegenseitige Altersverhaltnis gegeben ist. 

Ferner ist als wichtig hervorzuheben, da8 innerhalb des 
Triberger Granitites (siehe die betreffenden Blatter von SAUER 
und SCHALCH) Schlieren von miarolithischem Zweiglimmer- 
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granit auftreten, die petrographisch auffallend mit dem Hisen- 
bacher Granit tibereinstimmen. LEinen Altersunterschied konnte 
ScHALcH (Bl. Furtwangen) hier nicht beobachten, ja beide 
Gesteine sollen direkt durch Uberginge verknipft sein. Das 
fihrt uns zu der bedeutsamen Anschauung, da’, wenn auch 
der Hisenbacher Granit als Ganzes jiinger ist wie die Haupt- 
granitite, er doch nicht etwas Besonderes darstellt, sondern 
wohl dem gleichen Stammmagma entstammt, also gewisser- 
mafen einen letzten, sauren Nachschub der carbonischen 
Granitintrusion bildet. 

Kurz sei noch erwahnt, da8 SavueR fir das Nordschwarz- 
wilder Granitmassiy verschiedentlich die enge Beziehung zum 
Triberger Granit hervorhebt, so da8 wohl auch diese Gesteine | 
nach Ursprung und Alter zusammenzufassen sind. 

Gehen wir nun zum siidlichen und westlichen Schwarz- 
wald itiber, so sehen wir im Wehra- und Wiesentale das 
Auftreten eines porphyrartigen Granitites, der schon seit langem 
mit dem Albtal- bzw. Schluchseegranitit identisch aufgefaBt 
wird. Er zeigt auch wieder, wie EkDMANNSDORFFER er- 
wiesen hat, die bezeichnende Neigung zur Bildung basischer 
Differentiationsprodukte in Gestalt der Syenite vom Erzenbach- 
typus. Von groBem Interesse ist es, daB in dieser Gegend 
noch ein anderer, saurerer Granit auftritt, und PHILIPP hat 
sich neuerdings mit Enschiedenheit dafiir ausgesprochen, daB 
dieser Mambacher Granit jiinger sein soll wie der porphyr- 
artige, was zu dem allgemein gewonnenen Bild sehr wohl 
passen wurde. Dieser Mambacher Granit ist aber nichts 
anderes wie die westliche Fortsetzung des Blauenmassivs. 
Von dem Blauengranit erwihnt SCHWENKEL, da8 er im 
culmischen Klemmbachkonglomerat als Ger6ll vorkommen soll; 
nahere Angaben dariiber fehlen bisher und sein Alter bedarf 
noch der genaueren Festlegung. 

Der Blauengranit soll nach den Angaben von A. SCHMIDT 
und von GRAEFF direkt in die Zone der sogenannten Krystall- 
gneise am Belchen itbergehen, welche seine durch die 
variscische Gebirgsbildung geschieferte Randzone darstellen 
sollen; er hat also an dieser Gebirgsbildung teilgenommen, 
was fir den Hisenbacher Granit nicht gezeigt werden kann. 
Mit diesem 148t sich der Blauengranit tiberhaupt nicht zu- 
sammenfassen, das mikroskopische Bild ist ein ganz anderes, 
vor allem fiihrt er hellen Glimmer nur in unbedeutender Menge 
in der Grundmasse. Da er nach dem oben Erlauterten auch 
etwas alter zu sein scheint, so nimmt er gewissermafen eine 
Mittelstellung zwischen Hauptgranitit und Eisenbacher Granit 
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ein; eine Auffassung, die in gewissem Sinne durch eine weiter 
unten angefiihrte Analyse bekraftigt werden kann. 

Uber das genaue Alter der Miinstertaler Quarzporphyre 
fehlen zurzeit noch sichere Angaben. 

Als jingstes krystallines Gestein von culmischem Alter 
erscheinen endlich die zahllose Granitporphyre und Granophyre, 
die gleichermafSen die Gneise und alle Granite durchsetzen. 
Da8B sie auch noch culmisches Alter besitzen, zeigt ihr Vor- 
kommen als Gerdlle in dem obercarbonischen Konglomerat 
von Berghaupten (siehe u. a. SCHALCH, BI. Furtwangen). 

Das bisher vorhandene Analysenmaterial ist leider recht 
sparlich und z. T. veraltet; immerhin lassen sich einige sehr 
bemerkenswerte Zige, die eine scharfe Grenze beider Granit- 
typen bedingen, leicht und deutlich herausfinden. Zwei Werte 
sind hierbei besonders charakteristisch und sollen hier kurz 
erlautert werden; es ist das erstens der Kieselsiuregehalt und 
das Verhaltnis der einwertigen zu den zweiwertigen Metallen, 
also R,0: RO. In der nachfolgenden Zusammenstellung sind 
diese Zahlen fir einige Gesteine angegeben, und zwar umge- 
rechnet auf Molekularquotienten und R,O:RO umgerechnet auf 10. 

‘ SiO, (Nae, K,)O:(Ca, Mg, Fe) O 

Cranitite ven. driberg oi. ea ee. 75,50 4,90 : 5,10 
G. Winiiams: Die Eruptivgesteine 

von Tryberg, N. J. 1883, B. B. II. 
Cranitis yon schapbach ... . . . .. 72,58 4,40 : 5,60 

A. Sauger: Bl. Oberwolfach—Schen- 
kenzell. 

Granititeyen’ Durbach 040.0... 6". 73,64 4,70: 5,30 
AL OAMER sa. a. 0. 

Gepr. Granit von Altglashiitten . . . . 76,21 7,20 : 2,80 
vy. Bupnorr: Mitt. GroBh. Bad. Geol. 

Landesanst. 1912. 

Granit von Maistollen. ....... 78,64 5,60 : 4,40 
A. Scumipt: Geologie des Minster- 

tales. 

Gramt;yon Misenbach,, .. .. . . . 80,94 8,20 : 1,80 
M. Ditrricu: Mitt. GroBh. Bad. 

Geol. Landesanst. 1907. 

Grant svon Wrsee.. 62. Pa 81,00 7,60 : 2,40 
Analytiker F. Hinpmn, 1913. ~ 

Quarzporphyr von Lenzkirch. . .. . 80,57 7,30 ; 2,70 
Analytiker F. Hinpmn, 1913. 

Quarzporphyr von Triberg. . .... 83,49 8,00 ; 2,00 
G. WILLIAMS: a. a. O. 

Diese ganz allgemeine Zusammenstellung ergibt die gleiche 
scharfe Sonderung der Eruptivgesteine in zwei Gruppen, wie 
wir sie aus dem geologischen Vorkommen entwickelt haben. 
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Fir die alteren Granitite ergibt sich durchgehend ein geringerer 
SiO,-Gehalt und ein fast 1:1 betragendes Verhaltnis von 
R,O: RO; bei dem jiingeren Kisenbacher Granit und den mit 
ihm zusammenhangenden Gesteinen ist der SiO,-Gehalt um 
fast 5 Proz. héher und das R,O: RO-Verhaltnis betragt 3:1 
bis 4:1. Der gepreBSte Granit von Altglashiitten gehért 
seinem Kieselsaiuregehalt und seiner geologischen Stellung nach 
in die altere Granitreihe; der hohe Wert von R,O hangt hier 

damit zusammen, daB er ja eine randliche aplitische Aus- 
bildung des Hauptmagmas darstellt und sehr arm an dunklen 
Gemengteilen ist; er gehért ja, wie oben erlautert, zu dem 
System der feinkérnigen Granite der Schlieren und Gange, die 
saurere (aplitische?) Nachschiibe des Stammmagmas darstellen. 

Der Granit von Maistollen, welcher zum Verbreitungs- 
gebiet des Blauengranites gehdrt, nimmt eine Zwischenstellung 
ein; das paBt auch wieder zu seiner oben _ bezeichneten 
geologischen Stellung; er soll ja jinger sein wie der Haupt- 
granitit, dem er seinem R.O-Werte nach nahe steht, dem 
SiO,-Gehalte nach nahert er sich aber mehr der jingsten 
Granitreihe. Hier sind allerdings noch eingehendere Unter- 
suchungen und neue Analysen abzuwarten. 

In den culmischen Graniten des Schwarzwaldes 
ware hiermit als altestes ein mittelsaures Stamm- 
magma zu unterscheiden, der Zusammensetzung nach 
den Granititen von Triberg oder Schluchsee ent- 
sprechend und zu basischen Differentiationen, be- 
sonders am Rande neigend (Quarzglimmersyenite). 
Als saurerer, aplitischer Nachschub, zeitlich nicht 
weit von der Intrusion des Stammmagmas geschieden, 
erscheinen die feinkérnigen Granite der Schlieren 
und Gange und ihnen vollstandig analog der ge- 
schieferte aplitische Granit von Altglashitten. 

Es folgen endlich, zeitlich getrennt die jingsten, 
sauersten Stécke (Hisenbach), wohl einem sauren 
Restmagma entsprechend; es wurde gezeigt, da8 sie 
bis an die Oberflache drangen und durch Ubergangs- 
glieder (Urseegranit) mit Deckenergiissen von Quarz- 
porphyr verbunden sind. Diese jingsten Granite 
sind es denn auch, die durch pneumatolythische Er- 
scheinungen ausgezeichnet sind (miarolithische 
Hohlraume, Topas, Turmalin). Zu den 4lteren Graniten 
sind bisher keine ErguSaquivalente bekannt. Die Granit- 
porphyrgange bilden dann das SchluBglied in der culmischen 
Intrusionsreihe. 
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Nach der Frihstiickspause spricht Herr C. SCHMIDT- 
Basel im Anschlu8 an den Vortrag des Herrn WAGNER iiber 
spanische Salzlagerstatten. 

Herr DENINGER-Freiburg spricht titber die Geologie 
von Buru und Ceram. 

Die Protokolle der vorhergehenden Sitzungen werden 
verlesen und genehmigt. 

Die Herren THURACH und FISCHER verzichten wegen 
Zeitmangels auf die angekindigten Vortrage. 

Der Vorsitzende schlieBt die Tagung mit dem Dank an 
die Gastgeber. 

Vv. Ww. 0. 

POMPECKJ. vV. SEIDLITZ. CLOOS. FISCHER. 



Zum Gedichtnis HERMANN CREDNEBRs. 

Von Herrn Fetix WAHNSCHAFFE. 

(Mit einem Bildnis.) 

Am Montag, dem 21. Juli d. J., abends, entschlief sanft 
nach langem schweren Leiden in Leipzig im 72. Lebensjahre 
der emeritierte ordentliche Professor der Geologie und Pala- 
ontologie an der Universitat in Leipzig und Direktor der 
Kéniglich Sachsischen Geologischen Landesanstalt, Geheimer 
Rat Dr. phil. et sc. HeRMANN CREDNER, er, der uns lange 
Zeit hindurch im Gebiete der geologischen Wissenschaft ein 
hervorragender Fiihrer gewesen ist. 

HERMANN CREDNER wurde am 1. Oktober 1841 in Gotha 
als altester von vier Sdhnen des damals in Herzoglich gothai- 
schen Diensten stehenden Regierungsassessors und spateren 
Bergrats Dr. HEINRICH CREDNER geboren, jenes trefflichen 
Forschers im Gebiete norddeutscher Geologie, der von 1858 
bis 1866 als Oberbergrat in hannoversche Dienste itbertrat, 
um dann nach einjaéhrigem Aufenthalt in Berlin als Geheimer 
Bergrat an das Kénigliche Oberbergamt in Halle a. d. 5S. be- 
rufen zu werden. Die Mutter HERMANN CREDNERS, ANNA, 

entstammte der Familie Vey. Sein jingerer Bruder RUDOLF, 
der bekannte Geograph, der am 27. November 1850 geboren 
wurde, hat ihn nicht itiberlebt, denn er starb bereits am 
6. Juni 1908 als ordentlicher Professor der Geographie in 
Greifswald. 

Schon in friiher Jugend erhielt HERMANN CREDNER durch 
seinen Vater vielfache Anregung zu geologischen Beobachtungen, 
und diesem Einflusse ist es zuzuschreiben, daS er sich zunachst 

dem Bergfach zuwandte und vom Jahre 1860 an auf der Berg- 
akademie in Klausthal am Harz studierte. Es war eine Zeit 
frohen Studentenlebens, die er dort verbrachte, in der er liebe 
Freunde gewann und an die er gern in spateren Jahren zuriick- 
dachte. Als er von hier nach der Universitat Breslau tiber- 
siedelte, gab er seine Laufbahn als praktischer Bergmann vollig — 
auf und widmete sich ausschlieBlich geologischen, mineralogi- 
schen und palaontologischen Studien, die er sodann an der 
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Universitat Gottingen zum Abschlu8 brachte. Hier arbeitete er 
als Schiller v. SEEBACHs und erwarb sich 1864 auf Grund einer 
Dissertation iber , Die Pteroceras-Schichten (Aporrhais- 
Schichten) der Umgegend von Hannover“ die philo- 
sophische Doktorwirde. Diese Arbeit gelangte 1864 im 16. Bande 
der Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft zum 
Abdruck. Sie bringt an der Hand einer Kartenskizze zunachst 
eine Ubersicht iiber die geognostischen Verhiltnisse der nachsten 
Umgebung von Hannover, beschreibt die simtlichen bei Hannover 
auftretenden Schichten der eberen Kimmeridge-Gruppe und gibt 
dann eine Gliederung der Aporrhais-Schichten am Lindener 
Berge, Tonjesberge, bei Limmer und Ahlem auf Grund der in 
ihnen enthaltenen Fossilien. 

Nun begannen des jungen Gelehrten Lehr- und Wander- 
jahre, indem er 1864 eine langere Forschungsreise nach Nord- 
amerika unternahm, zu der er von seinem Vater nur mit ge- 
ringen Geldmitteln ausgestattet werden konnte, so da8 er sich 
seinen dortigen Unterhalt zum grd8ten Teile als Gutachter, 
namentlich fir Goldminen, selbst verdienen mufte. Seine zahl- 

reichen Streifziige fiihrten ihn zum Teil in vollig unkultivierte 
Gebiete, in denen er gezwungen war, wochenlang zusammen 
mit den Indianern zu leben. Es brachten ihm diese Wande- 
rungen mancherlei ernste und heitere Abenteuer, aber auch 
einen reichen Schatz an Kenntnissen, denn CREDNER besa8 
ein offenes Auge fir die ihn umgebende Natur, eine lebhafte 
Beobachtungsgabe und ein schnelles Erfassen oft schwieriger 
geologischer Verhdltnisse. In einer Reihe von Aufsitzen, die 
im Neuen Jahrbuch fiir Mineralogie usw., in der Zeitschrift 
der Deutschen Geologischen Gesellschaft, der Berg- und hitten- 
mannischen Zeitung und der Zeitschrift fiir die gesamten Natur- 
wissenschaften ver6ffentlicht sind, hat er die auf seinen Reisen 
in Nordamerika gemachten geologischen Beobachtungen nieder- 
gelegt. 

Von groBem Interesse sind unter anderem seine ,,Geo- 
gnostische Skizze der Umgegend von New York’, seine 
»G@eognostische Reiseskizze aus New Brunswick in 
Nordamerika’, die Beschreibung der geologischen Verhalt- 
nisse in Kalifornien, der Goldvorkommen in Georgia und 
Virginia, der gewaltigen Kupfermassen am Lake Superior und 
der Kreide in New Jersey. Anschauliche, lebendige Schilde- 
rungen der eigenartigen Natur Nordamerikas bringen die Auf- 
sitze ,Aus den Urwaldern am Oberen See’ (Globus 1868), 
wo er ein Fest der Chippewah-Indianer beschreibt, und , Nord- 
amerikanisches Urwaldsleben* (Aus allen Weltteilen 1871), 
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wo die Canoe-Fahrten auf dem Michigammi- und Menomonee- 
Flusse und die Wanderungen im Urwalde meisterhaft geschildert 
werden. 

Mitte September 1868 kehrte CREDNER nach fast vier- 
jahrigem Aufenthalt in Nordamerika nach Deutschland zuriick. 
Er hatte, wie er selbst im Neuen Jahrbuch fir Mineralogie usw. 
berichtet, wahrend dieser Zeit die durch ihre eigentiimlichen 
Erzvorkommen interessanten siidlichen atlantischen Staaten, 
Missouri, Illinois, Pennsylvania, Westvirginia, Connecticut und 
Massachusetts, verschiedene Male besucht, die Kreide- und 
Erzdistrikte New Jerseys durchwandert, einen grofen Teil 
New Brunswicks und Nova Scotias gesehen und von New York 
aus eine groBe Reihe Ausfliige in die Gegenden am Hudson 
unternommen. Lingere Zeit hielt er sich in der Kupfer- und 
Hisenregion am Oberen See auf und nahm an verschiedenen 
Expeditionen in das Innere der Gegend am Oberen See teil. 
Seine Hauptaufmerksamkeit war dabei auf die Mineraldistrikte 
des éstlichen Nordamerika gerichtet. Um seine Plane in Nord- 
amerika mit Erfolg ausfiihren zu konnen, fand er das freund- 
lichste Entgegenkommen vor allem bei Professor J. D. DANA, 
der ihn dann den dortigen Geologen weiterempfahl. 

Bald nach seiner Riickkehr aus Nordamerika, als noch 
CARL FRIEDRICH NAUMANN als ordentlicher Professor den 
Lehrstuhl fiir Mineralogie und Geognosie an der Universitat 
Leipzig innehatte, habilitierte sich dort im Jahre 1869 HERMANN 
CREDNER als Privatdozent fir Geologie und Palaontologie und 
wurde bereits im Jahre darauf, als NAUMANN sein Lehramt — 
niederlegte, und FERDINAND ZIRKEL als dessen Nachfolger 
die ordentliche Professur fiir Mineralogie und Geologie erhielt, 
zum auBerordentlichen Professor ernannt. Im Jahre 1877 ist 
CREDNER sodann zum ordentlichen Honorarprofessor befordert 
worden, und es wurde ihm im Jahre 1895 auf einstimmigen 
Beschlu8 seiner Kollegen die neugeschaffene ordentliche éffent- 
liche Professur fiir Geologie und Palaontologie verliehen. Im 
Jahre 1881 wurde er zum Oberbergrat und 1891 zum Geheimen 
Bergrat ernannt, wahrend er 1908 als besondere Auszeichnung 
den Rang und Titel eines Geheimen Rats erhielt. 

Er war von schlanker Gestalt und besa8 ein lebhaftes, 

heiteres Temperament. Er liebte die Geselligkeit, und im 
frohen Verkehr mit der Jugend bewahrte er sich die Jugend- 
frische bis in sein Alter. Das beigefiigte Bild stellt ihn an- 
fangs der sechziger Lebensjahre dar. 

CREDNER war ein hervorragender. akademischer Lehrer. 
Lebhaft erinnere ich mich seiner Vorlesungen tber ,Allge- 
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-meine Geologie’ und iiber ,Die Lehre von den Lager- 
statten der Erze, Kohlen und Salze“, die ich im Winter- 
semester 1873/74 bei ihm hérte. Sein Vortrag war von groBer 
Lebendigkeit und begleitet von lebhaften Gesten. Mit dem 
Feuer der Begeisterung, das aus seinen Augen leuchtete und 
in seinen Worten hervortrat, wuSte er seine ZuhGérer mit sich 

fortzureifen und fir seine Wissenschaft zu begeistern. Wenn 
er die eruptive Tatigkeit der Vulkane und den Ausbruch der 
Geysire beschrieb oder von den Petroleumbohrungen in Penn- 
sylvanien berichtete, so waren seine Beschreibungen so an- 
schaulich, da8 man die Ausbriiche der Vulkane und Geysire 
und die Eruptionen des erbohrten Petroleums im Geiste deut- 
lich vor sich sah. 

Auch seine 6ffentlichen Vortrage, die er in verschiedenen 
Gesellschaften hielt, waren AauBerst fesselnd. Der groBartige 
Kindruck seiner Schilderung des Grand Cafion in Colorado, 
die er nach seiner Reise im Jahre 1891 in der Sitzung der 
Gesellschaft fir Erdkunde zu Berlin am 5. Marz 1892 gab, 
wird jedem, der diesen Vortrag gehort hat, unvergeBlich bleiben. 

CREDNER schlo8 sich bei seinen Vorlesungen eng an 
seine ,Klemente der Geologie’ an. Dieses vorwiegend fir 
Studierende zur Hinfihrung in die Geologie bestimmte Lehr- . 
buch erschien in erster Auflage im Verlage von WILHELM 
ENGELMANN in Leipzig im September 1872. Der Zeitpunkt 
fir das Erscheinen dieses Buches war ein 4Auferst giinstiger, 
denn es gab damals in Deutschland kein abnliches, den neusten 
Forschungen Rechnung tragendes Lehrbuch fiir die Studierenden. 
Wie gro8 das Bediirfnis fiir ein solches war, geht am besten 
daraus hervor, daB8 die erste Auflage von 1500 Exemplaren 
schon nach drei Monaten vergriffen war, und zu Weihnachten 
desselben Jahres eine unveranderte zweite Auflage erscheinen 
konnte. Das Buch hat bahnbrechend gewirkt und den Namen 
HERMANN CREDNERs zuerst im In- und Auslande bekannt 
und berihmt gemacht. Er schlo8. sich in der Hinteilung des 
Stoffes im wesentlichen an J. D. DANAs berihmtes Manual 
of Geology an, und wenn man in der ersten Auflage nahere 
Literaturangaben vermiBte, so hat er diesem Mangel in spateren 
Auflagen abzuhelfen gewu8t. Sein ganzes Leben hindurch ist 
er bemiht gewesen, z. T. unter Hinzuziehung geeigneter Fach- 
genossen, in jeder neuen Auflage die jeweiligen geologischen 
Kenntnisse und die herrschenden geologischen Ansichten zum 
Ausdruck zu bringen, und wie das geologische Wissen im 
Laufe seines Lebens an Umfang und Vertiefung zugenommen 

hat, so spiegeln sich die Umgestaltungen wahrend dieses Zeit- 
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raums in jeder neuen Auflage wieder. Dabei war es sein 
Bestreben, das Gesamtgebiet der Geologie in den knappen 
Rahmen eines einzigen Bandes zusammenzufassen. Aber wahrend 
die erste Auflage nur 538 Seiten und 380 Abbildungen ent- 
hielt, machte es die Fille des Stoffes n6dtig, die letzte elfte 
Auflage, die 1912 drei Vierteljahr vor seinem Tode erschien, 
auf 811 Seiten und 636 Abbildungen zu vermehren. 

Als CREDNER noch in Amerika weilte, wurde er in der 

Sitzung der Hauptversammlung der Deutschen Geologischen 
Gesellschaft in Hannover am 21. September 1865 auf Vor- 
schlag von HEINRICH CREDNER, V. SEEBACH und NOEGGERATH 
als Mitglied aufgenommen. Er hat fir unsere Gesellschaft stets 
das lebhafteste Interesse bewiesen. Er besuchte fast regelmaBig 
die Hauptversammlungen, und von ihm sind 28 Aufsatze, 
4 briefliche Mitteilungen und 13 Protokollnotizen in unserer 
Zeitschrift enthalten. Dem Beirat gehérte er als Mitglied von 
1901—1903 und von 1908—1910 an. 

CREDNER war von einer warmen Vaterlandsliebe durch- 
drungen. An dem deutsch-franzésischen Kriege 1870/71 nahm 
er als Abteilungsfiihrer beim III. freiwilligen Sanitaitskorps 
teil. Nach einem Bericht seines damaligen Vorgesetzten, des 
‘Militarinspekteurs der freiwilligen Krankenpflege, Firsten PLEss, 
hat er sich wahrend eines heftigen Granat- und Kleingewehr- 
feuers in der Schlacht bei Sedan durch seine Ruhe, Umsicht 
und Tatigkeit so hervorgetan, daB ihm das Hiserne Kreuz 
II. Klasse am weifSen Bande verliehen wurde. 

Am 1. Oktober 1872 verheiratete sich CREDNER mit 
MARIE RIEBECK, einer Tochter des Geheimen Kommerzienrats 
ADOLPH CARL RIEBECK und seiner Frau MARIE geborenen 
RENKE in Halle a.d. 8. Aus dieser Ehe sind sechs Téchter 
hervorgegangen, die zusammen mit ihrer Mutter den Tod des 
trefflichen Gatten und Vaters betrauern. 

Neben seiner akademischen Lehrtatigkeit wurde CREDNER 
vom Koniglich Sachsischen Finanzministerium im Jahre 1872 
mit der Organisation und Direktion der Kéniglich Sachsischen . 
Geologischen Landesanstalt betraut und ihm die Aufgabe ge- 
stellt, unter Zugrundelegung der im topographischen Bureau 
des Kéniglichen Generalstabs unter der Direktion des Oberst 
VOLLBORN bearbeiteten topographischen Karte im MaB8stab 
1: 25000 eine geologische Spezialkarte des ganzen Kénigreichs 
zu schaffen. Mit Feuereifer trat er an diese Aufgabe heran, 
und es gelang ihm, fiir die geologischen Aufnahmearbeiten im 
Felde eine Reihe tiichtiger, meist jimgerer Geologen teils als 
standige oder als voritbergehende Mitarbeiter zu gewinnen. 
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Zu diesen gehérten und gehéren zum Teil noch jetzt: R. BECK, 
Ta. BRANDES, RuD. CREDNER, K. DaLMeER, E. Danzie, 
E. DatHe, F. Erzoup, C. GABERT, E. GeIniTz, J. H\zarpD, 
O. HERRMANN, J. Hisscuo, A. JenTzscn, E. KaLkowsky, 
G. KLEMM, E. KOHLER, E. KRENKEL, J. LEHMANN, H. Mierscn, 
A. Penck, K. Prerzscu, R. Retniscu, F. Rinne, A. Rotu- 
PLETZ, A. SAUER, F. ScHALCH, M. SCHRODER, Tu. SIEGERT, 
T. STERZEL, O. STUTZER, A. ULEMANN, H. Vater, E. WEBER 
und E. WEISE. 

CREDNER besa®8 eine hervorragende, nie erlahmende Arbeits- 
kraft. Die Revision der Aufnahmearbeiten im Felde, die ge- 
samte Durchsicht und Redaktion der Karten und Kartentexte 
lagen allein in seiner Hand. Dazu besorgte er auch wihrend 
eines grofen Teils seines Lebens die Durchsicht der Korrek- 
turen und die Amtsgeschafte, die die Direktion der Geologi- 
schen Landesanstalt mit sich brachten, fast ohne jede Hilfe. 
Er war bemiht, den Druck der Karten und die Abstufung der 
geologischen Farben zu méglichster Vollkommenheit zu bringen, 
und in dieser Hinsicht kam ihm das Typographische Institut 
yon GIESECKE & DEVRIENT in Leipzig in jeder Hinsicht ent- 
gegen. CREDNER konnte mit Recht stolz darauf sein, daB es 
ihm gelungen war, in 27 Jahren die 127 Einzelblatter und 
ebensoviele Kartententexte umfassende geologische  Spezial- 
karte des Kénigreichs Sachsen zum Abschlu8 zu bringen, auch 
hatte er die groBe Freude, da8 vor Vollendung der ersten 

Auflage bereits ein gro8er Teil der Blatter vergriffen war und 
er die Herausgabe einer zweiten revidierten Auflage vorbereiten 
konnte. 

Nachdem CREDNER in Leipzig seShaft geworden war, hat 
er das Material zu seinen wissenschaftlichen Forschungen fast 
ausschlieBlich dem Kénigreich Sachsen entnommen, und seine 
Arbeiten haben in hohem MaB8e die Kenntnis der geologischen 
und paldontologischen Verhaltnisse dieses Landes geférdert. 

Wahrend er bei seinen Reisen in Nordamerika und auch 
anfangs bei seinen Untersuchungen in Sachsen zur Erklarung 
der Entstehung der Diluvialablagerungen die in Deutschland 
fast allgemein herrschende Lytuusche Drifttheorie annalm, 
trat ein volliger Umschwung seiner Ansichten ein, als OrTo 

TORELL im Jahre 1875 die Inlandeistheorie in Norddeutsch- 
land zuerst einfiihrte. Auf Grund neuer Beobachtungen und 
Entdeckungen erkannte CREDNER die Unrichtigkeit seiner 
friheren Auffassungen. Er schlo8 sich nun mit groBem Kifer 
der neuen Lehre TORELLs an und hat dadurch wesentlich mit 
dazu beigetragen, ihr Eingang zu verschaffen. Dem Studium 
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der Glazialablagerungen Sachsens brachte er das lebhafteste 
Interesse entgegen, und seine wichtigen darauf beziglichen 
Arbeiten: ,Gletscherschliffe auf Porphyrkuppen bei 
Leipzig*, ,Uber geritzte Geschiebe nordischen und 
einheimischen Ursprungs im sachsischen Geschiebe- 
lehm“, ,Uber Schichtenstérungen im Untergrunde des 
Geschiebelehms* und ,Uber Glazialerscheinungen in 
Sachsen nebst vergleichenden Vorbemerkungen itber 
den Geschiebemergel“ sind samtlich in der Zeitschrift der 
Deutschen Geologischen Gesellschaft in den Jahren 1879 und 
1880 verdffentlicht worden. Am 9. Oktober des letztgenannten 
Jahres hielt CREDNER in der Gesellschaft fiir Erdkunde zu Berlin 
einen bedeutsamen Vortrag ,Uber die Vergletscherung 
Norddeutschlands wahrend der Eiszeit*, in welchem 
er in klaren Ziigen die Beweise fir die neue Lehre darlegte. 

Wie in diesem Falle, so hat auch CREDNER sonst an 
zuerst vertretenen Ansichten niemals hartnackig festgehalten, 
sondern wenn er durch neuere Beobachtungen zu der Uber- 
zeugung gelangte, da8 seine friihere Meinung irrig war, brachte 
er auch alsbald die neu gewonnene Erkenntnis zum Ausdruck. 
Wahrend er anfangs in der Arbeit ,Uber LéBablagerungen 
an der Zschopau und Freiberger Mulde nebst einigen 
Bemerkungen itiber die Gliederung des Quartars im 
stiidlichen Hiigellande Sachsens“ die fluviatile Entstehung 
des Losses als eines bei den Hochfluten der Flisse abgesetzten 
feinsandigen Schlammes vertreten hatte, schloB er sich spater 
unbedenklich der VON RICHTHOFENSchen 4olischen Theorie an. 
Als er im Jahre 1880 den ,Geologischen Fihrer durch 
das sachsische Granulitgebirge mit einem K&artchen” 
herausgab und im Jahre 1884 ,Das sachsische Granulit- 
gebirge und seine Umgebung. Erlauterung zu der 
Ubersichtskarte des sachsischen Granulitgebirges und 
seiner Umgebung im Ma8stab 1:100000* nach den Re- 
sultaten der Kéniglich Sachsischen Geologischen Landesunter- 
suchung erscheinen lie8, vertrat er die Ansicht einer sedimen- 
tiren Entstehung der Granulitformation und ihrer Zugehdérigkeit 
zur erzgebirgischen Gneisformation, deren faziell entwickelte 
obere Stufe sie darstellen sollte. Durch die Arbeiten der im 
Erzgebirge fiir die Sachsische Geologische Landesanstalt tatigen 
Geologen R. BECK und C. GABERT war eine Scheidung der 
erzgebirgischen Gneisformation in Eruptivgneise und Sediment- 
gneise kartographisch durchgefiihrt worden, und gleichzeitig 
vollzog sich, begiinstigt durch lange und tiefe Bahneinschnitte 
bei der Neubearbeitung der Blatter des Granulitgebirges durch 
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E. DANZIG, ein vollstandiger Umschwung in der genetischen 
Auffassung der Granulitformation. Diese wurde nunmehr von 
CREDNER als ein eruptiver Lakkolith der jiingsten Devonzeit 
angesehen, der duBere und innere Kontaktzonen aufweist und 
von seiner kontaktmetamorphischen Schieferbedeckung durch 
Denudation in dem Mae abgetragen worden ist, daf an seinen 
Boschungen die von ihm in gréBerer Tiefe durch Injizierung 
und Impragnation mit granitischem Magma erzeugten Tiefen- 
kontaktprodukte bloBgelegt wurden. CREDNER hat diesen 
neueren Auffassungen in mehreren Schriften und Vortragen 
Ausdruck verliehen und sie den Teilnehmern an der Exkursion 
in das sachsische Granulitgebirge, die er im Jahre 1908 vor 
Beginn der Hauptversammlung der Deutschen Geologischen 
Gesellschaft in Dresden veranstaltet hatte, in vorziglicher 
Weise demonstriert. 

Kin besonderes Verdienst hat sich CREDNER dadurch er- 
worben, da er die vom Jahre 1875 ab im Konigreich Sachsen 
auftretenden Erdbeben genau beobachtete und registrierte. Von 
diesem Zeitpunkte ab konnten bis zum Jahre 1897 38 Beben 
festgestellt werden, von denen nicht weniger als 22 und unter 
diesen die intensivsten Erschitterungen auf das Vogtland 
entfallen, so da dieses als ein chronisches Schittergebiet 
bezeichnet werden konnte. Die Erklarung der sichsischen 
Erdbeben als tektonische Erscheinungen ist allgemein anerkannt 
worden. Durch das Interesse, welches CREDNER den Erdbeben 
entgegenbrachte, erreichte er es, da mit Unterstiitzung der 
KGniglich Sachsischen Regierung und der K6niglich Sachsischen 
Gesellschaft der Wissenschaften eine Erdbebenwarte in Leipzig 
errichtet und ihm die Leitung dieses Instituts ibertragen wurde. 
Kin ausgedehnter Erdbebenbeobachtungsdienst wurde von ihm 
fir ganz Sachsen und seine Grenzgebiete organisiert und auf 
seine Veranlassung ein selbstregistrierender WIECHERTscher 
Pendelseismometer auf der Erdbebenwarte in Leipzig auf- 
gestellt. 

Kine besondere Epoche in der wissenschaftlichen Tatig- 
keit HERMANN CREDNERs bildet die Bearbeitung der Stego- 
cephalen und Saurier aus dem Rotliegenden des 
Plauenschen Grundes bei Dresden. Diese in einem Kalk- 
steinfléze des mittleren Rotliegenden bei NiederhaBlich in gro8er 
‘Individuenzahl und vorziiglicher Erhaltung auftretenden Saurier- 
reste wurden von CREDNER durch Ankauf der Grube ausgebeutet 
und bildeten das Material fiir seine sorgfaltigen, mustergiltigen 
Untersuchungen. Durch diese wurde festgestellt, daB die bisher 
als Branchiosaurus gracilis beschriebene Form als die mit 
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Kiemen versehene Larve von Branchiosaurus amblystomus an- 
zusehen ist, eines palaozoischen Schuppenlurches, der sich aus 
dieser wasserbewohnenden Larvenform zu einem durch Lungen 
atmenden Landbewohner entwickelte. AuSerdem fihrten diese 
Untersuchungen zur Aufstellung verschiedener neuer Arten, die 
fiir die Entwicklungsgeschichte der Saurier von groBer Wichtig- 
keit sind. In zehn Aufsatzen, die in der Zeit von 1881—1893 
in der Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft er- 
schienen sind, hat CREDNER die Ergebnisse seiner Pees 
niedergelegt. 

Auch die Kenntnis der Tertiarformation im Kénig- 
reich Sachsen ist durch CREDNERs Untersuchungen wesent- 
lich geférdert worden, namentlich auf Grund der daselbst aus- 
gefihrten Tiefbohrungen. Diese ermédglichten es ihm, den 
tieferen Untergrund von Leipzig und seiner naiheren Umgebung 
durch eine Reihe von Profilen darzustellen. - 

Sein Talent fir kartographische Darstellung tritt 
besonders in der von ihm bearbeiteten geologischen Ubersichts- 
karte des Kénigreichs Sachsen im MaB8stab 1: 250000 hervor, 
die durch ihren musterhaften Farbendruck in klarer Weise die 
Grundzige des geologischen Baues dieses Landes zur An- 
schauung bringt. Wie gro8 das Bedirfnis nach einer solchen 
Karte war, bewies der schnelle Absatz der ersten Auflage. 
Ebenso' zeichnet sich auch die geologische Ubersichtskarte von 
Sachsen im MaSstab 1: 500000 durch besondere Klarheit-der 
‘Darstellung aus. 

Die Anerkennung der grofen Verdienste HERMANN CREDNERs 
von seiten seines Landesherrn haben in der Verleihung folgen- 
der. Ordensauszeichnungen ihren Ausdruck gefunden: Er er- 
hielt 1896 das Ritterkreuz I. Klasse vom Koénigl. sachsischen 
-Verdienstorden, 1901 das Komturkreuz II. Klasse vom Kénigl. 
‘sachsischen Albrechtsorden ‘und 1912 das Komturkreuz 
-II. Klasse vom Kénigl. sachsischen Verdienstorden. AuSerdem 
wurde ihm das Ritterkreuz I. Klasse vom Kaiserlich russischen 
‘St. Stanislausorden mit dem Stern verliehen. Die Universitat 
Cambridge ernannte ihn zum Ehrendoktor in science und die 
‘Société Géologique de Belgique in Littich, die New York 
‘Academy of Sciences sowie die Kaiserlich russische minera- 
logische Gesellschaft zu St. Petersburg zu ihrem Ehrenmitgliede. 
Er gehérte zu den Mitgliedern der Kaiserlichen Leopoldinisch- 
Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher und war 
bis zu seinem Tode Vorstandsmitglied der Fachsektion fir 
Mineralogie und Geologie. AuBSerdem war er Ehrenmitglied 

-der naturforschenden. Gesellschaft Isis in Dresden, — 
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CREDNER war auf allen bisherigen internationalen Geo- 
_logenkongressen anwesend und beteiligte sich stets an den 
groBen Exkursionen, die im Anschlu8 an diese Kongresse in 
Frankreich, Nord-Amerika, RuBland, Osterreich-Ungarn, in der 
Schweiz, in Mexiko und Schweden veranstaltet wurden. Von 
Stockholm aus schloB er sich im Jahre 1910 der geologischen 
Exkursion nach Spitzbergen an, und alle Teilnehmer bewun- 
derten damals seine jugendliche Riistigkeit und Elastizitat, 
mit der er alle Strapazen dieser Reise tiberwand. 

Bei den alljahrlich meist in Eisenach stattfindenden Kon- 
ferenzen der Direktoren der Geologischen Landesanstalten der 
deutschen Bundesstaaten war CREDNER fast regelmaBig zugegen 
und beteiligte sich lebhaft an allen dort zur Verhandlung 
kommenden Fragen. 

Der Verein fir Erdkunde zu Leipzig erwahlte ihn fir die 
Zeit von 1904—1906 zum Vorsitzenden, wahrend er im 
Jahre 1871 und von 1907—-1911 zu den Mitgliedern des 
Beirats gehérte und schlieBlich zum Ehrenmitgliede ernannt 
wurde. 

Ihm zu Ehren sind verschiedene geographische Natur- 
gegenstande mit seinem Namen belegt worden. So nannte der 
Afrikaforscher HANS MEYER einen Gletscher des Kilimandjaro 
den ,CREDNER-Gletscher“, der schwedische Forscher 
A. G. NATHORST eine grofartige Moranenlandschaft an der 
Van Mayen-Bai auf Spitzbergen die ,CREDNER-Mordne’, 
ferner der Admiral Freiherr VON SCHLEINITZ eine Berggruppe 
im Ostlichen Teile der Insel Neupommern ,Berggruppe 
CREDNER“ und endlich der Afrikareisende HANS GRUNER den 
prachtigen Wasserfall des Aka-Baches in Togo den , CREDNER- 
Fall“, 

An seinem 70. Geburtstage, den HERMANN CREDNER. in 
seiner schénen Villa in der CaRL-TAUCHNITZ-StraBe in Leipzig 
im engsten Kreise seiner Familie feierte, ist ihm eine ganz 
besondere Ehrung zuteil geworden. Von zahlreichen Geologen 
und Freunden der Geologie war ein Kapital zusammengebracht 
worden in der Absicht, daB es zur Férderung der Geologie 
dienen und den Namen ,HERMANN-CREDNER-Stiftung™® 
fihren sollte. Als einer der Alteren Schiler des Jubilars hatte 
ich die groBe Freude, meinem hochverehrten Lehrer die kinst- 
lerisch ausgefiihrte Stiftungsurkunde mit folgenden Worten im 
Namen der 347 Stifter tiberreichen zu kénnen: ,Sehr geehrter 
Herr Geheimer Rat! Am heutigen Tage, an dem Sie das 
schéne Fest Ihres siebzigsten Geburtstags feiern, gedenken 
Ihrer die Geologen Deutschlands und des Auslandes, und ganz 
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besonders Ihre friiheren Schiller in herzlicher Verehrung und 
Dankbarkeit. Auf eine lange Lebenszeit voll erfolgreicher. 
Arbeit schauen Sie heute zuriick. Durch Ihr ausgezeichnetes 
Lehrbuch ,Die Elemente der Geologie“, durch Thre 
fesselnden Vorlesungen an der Universitat Leipzig haben Sie 
wahrend vier Jahrzehnten fruchtbringend wie nur selten ein 
Lehrer gewirkt und zahlreiche Studierende in die Geologie 
eingefiihrt und dafiir begeistert. Die geologische Landesunter- 
suchung des Kénigreichs Sachsen verdankt Ihrer Tatkraft, da8 
das hervorragende Kartenwerk, das unter Ihrer Leitung 
begonnen, auch bereits zum Abschlu8 gebracht worden ist. 
Ihr Forschereifer hat uns neben anderen wichtigen Arbeiten 
iiber den geologischen Bau Sachsens grundlegende Untersuchungen 
uber die eiszeitlichen Bildungen der Gegend von Leipzig, 
ebenso interessante wie bedeutsame Ergebnisse tiber die Stego- 
cephalen von NiederhaSlich und andere palaontologische 
Funde beschert. Obwohl Ihr Name in der Geschichte der 
Geologie bereits unausléschlich geschrieben steht und immer 
mit hohen Ehren genannt werden wird, beabsichtigen wir, 

Thnen heute noch ein besonderes Denkmal zu errichten. Zahl- 
reiche Geologen und Freunde der Geologie haben zu Forderung 
der geologischen Wissenschaft ein Kapital von 20000 Mark 
gesammelt, das in Anerkennung [hrer groBen Verdienste den 
Namen ,HERMANN-CREDNER-Stiftung® fihren soll. Wir 
bitten Sie, hochverehrter Herr Geheimer Rat, diese Stiftung 
als ein Zeichen unserer Verehrung anzunehmen und sie der 
Deutschen Geologischen Gesellschaft in Berlin, der Sie seit 
1865 ein ebenso eifriges Mitglied wie ein treuer Freund und 
Berater waren, zur Verwaltung zu iiberweisen. Zugleich bitten 
wir Sie, die im Entwurf beigefiigten Satzungen dieser Stiftung 
zu genehmigen. Wir alle bringen Ihnen heute an Ihrem 
Ehrentage die herzlichsten Glickwiinsche dar. Mége Ihnen 
im Kreise Ihrer werten Familie noch ein langer und glick- 
licher Lebensabend beschieden sein! “ 

CREDNER dankte in bewegten Worten und hat auch noch 
spater seinem Danke durch nachstehendes an samtliche Stifter 
gerichtetes Schreiben Ausdruck verliehen: 

,Uen Héhepunkt der neulichen Feier meines siebzigsten 
Geburtstages bildete die auch in Ihrem Namen durch Herrn 
Geheimen Bergrat Professor Dr. WAHNSCHAFFE vollzogene 
Uberreichung der Urkunde, die jene reiche Spende begleitete 
-und erlauterte, welche dem Edelsinn einer grofen Zahl von 
Mitgliedern und Freunden der Deutschen Geologischen Gesell- 
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schaft entspringt, der Férderung der geologischen Wissenschaft 
dienen und mir zu Ehren den Namen , HERMANN CREDNER- 
Stiftung“ tragen soll. 

Dieselbe wird das Gedachtnis an mich tber weitere 
Kreise von Fachgenossen verbreiten und fir langere Zeit 
wach erhalten, als es meine eigenen Leistungen vermégen. 

Mit stolzem Dankgefiihl begriiSe ich deshalb diese 
Huldigung, die mir Génner, Freunde, Fachgenossen und alte 
Schiler nahe dem Schlusse meines Lebens in nachsichtigem 
Wohlwollen darbringen. 

Den eigentlichen Wert dieser Stiftung aber empfinde ich 
darin, da8 dieselbe im Sinne ihrer giitigen Geber noch bis 
in ferne Zeiten das Streben zahlreicher jiingerer Geologen zu- 
gunsten unserer Wissenschaft fdrdern und befruchten wird. 
Dieses Bewu8tsein ist es, das mich mit besonders lebhaftem 
Dank fir diese Darreichung erfillt, die ihren Segen unter 
meinem Namen ausbreiten darf.“ 

Leipzig, den 5. Oktober 1911. 

Mit ergebenstem Glickauf! 

Dr. HERMANN CREDNER. 

Nach der Uberreichung der oben erwahnten Stiftungs- 
urkunde fand ein Familiendiner statt, an dem von fremden 

Gasten nur meine Frau und ich sowie Professor Dr. J. WALHTER- 
Halle teilnahmen. Bei Tisch hielt CREDNER in seiner leb- 
haften Art eine langere Rede, in der er viel von seinen 
friheren Streifzigen in Nordamerika erzahlte. 

Die zunehmenden Beschwerden des Alters nétigten ihn, 
der sich sonst in seinem Leben stets einer trefflichen Gesundheit 
erfreut hatte, am 1. Oktober 1912 sein Lehramt an der Uni- 
versitat und das Direktoriat der Geologischen Landesanstalt 
niederzulegen. Mit schwerem Herzen schied er aus der ihm 
so lieb gewordenen TAatigkeit, doch war es ihm eine gro8e 
Freude, da8 er noch die XI. Auflage seiner ,Hlemente der 
Geologie’ zum Abschlu8 bringen konnte. Es war dies die 
letzte Arbeit seines Lebens. 

Am Freitag, dem 25. Juli, fand um 2 Uhr nachmittags in 
der Pauliner Kirche fiir den Entschlafenen eine Trauerfeier statt, 
an die sich die Uberfiithrung zur Einascherung auf dem Sid- 
friedhofe anschlo8. 

Am Sarge sprach sein Freund und Kollege, Herr Geheimrat 
Professor Dr. PaRTSCH, in der Pauliner Kirche folgende 
Worte: ae ve Sia, Sy oe 
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»Die Gesellschaft fir Erdkunde zu Leipzig betrauert in 
HERMANN CREDNER ihren vormaligen Vorsitzenden und ihr 
hochverdientes Khrenmitglied. Mag auch der Kranz dankbarer 
Verehrung, den sie an seinem Sarge niederlegt, mit allem, was 
an dem ,herrlichen Manne sterblich war, in Flammen verlodern, 

so wird doch unausléschlich in unserem Kreise die Erinnerung 
an die Vortrage fortleben, in denen dieser Lehrer von Gottes 
-Gnaden bald ferne Wanderziele, bald sein heimisches Wirken 
beleuchtete. Alles, was seine Beobachtung jenseits des Ozeans 
aufgenommen, alles, was er, mit weitem Horizonte arbeitend, 

daheim sich errungen, vereinte er wie Lichtstrahlen in einem 
Brennpunkt in der geologischen Erforschung und Darstellung 
des deutschen Landes, dem die gereifte Kraft seiner besten 
Jahre galt: 

ysachsenlandes vollstes Bild 
Bleibt sein leuchtend Ehrenschild.“ 

Jeder, der kinftig nachdenkend in den Bau der Grund- 
festen dieses schénen Landes sich vertieft, wird gleich uns 
mit Dankbarkeit und Bewunderung bei dem lLebenswerke 
weilen, dessen Feierabend wir wehmiitig heute begehen. 
» Wirken, solange es Tag ist!“ Das ist der mahnende 
Scheidegru8, den HERMANN CREDNERs leuchtendes Vorbild uns 
-guruft noch an dem Tage, da er unseren Augen fir immer 
entschwindet.° - 

Schriftenverzeichnis HHRMANN CREDNERS. 

1864. Die Pteroceras-Schichten (Aporrhais-Schichten) der Umgebung 
von Hannover. Mit 2 Tafeln Abbild. 1 Ubersichtskarte u. 
5 Gebirgsprofilen, (Inaugural - Dissertation. Berlin 1864. Ab- 
gedruckt in der Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. XVI, 1864.) 

— Die Brachiopoden der Hilsbildung im nordwestlichen Deutschland. 
Mit 4 Tafeln. (Ebenda XVI, 1864.) 

1865. Die Zone der Opis similis Phill. im Oxford von Hannover. ‘Mit 
1 Tafel. (EKbenda XVII, 1865.) 

— Geognostische Beschreibung des Bergwerkdistriktes von St.Andreas- 
berg. Mit 1 Karte u. 2 Tafeln Profilen. (Ebenda XVII, 1865.) 

~+ Die Verbreitung des Gault in der Umgegend von Hannover. 
Mit 3 Profilen. (Ebenda XVII, 1865.) 

— Geognostische Skizze der Umgegend von New-York. Mit 1 Tafel. 
(Ebenda XVII, 1865.) 

— Geognostische ‘Reiseskizzen aus New Brunswick in Nordamerika. 
(Neues Jahrb. fir Mineral. 1865.) 

— Referat tiber J. D. Wairneys Geological survey of California. 
(Ebenda 1865, 729—732.) 

—. Hibnerit, ein neues Mineral. (Berg- u. Hiittenmann. Zeitung XIX, 
1865.) 

1866. Beschreibung von Diweeal elem anee in Nordamerika. (Ebenda 
XXV, 1866, Nr. 1, 2, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 24, 26.) 
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. Geognostische Skizzen aus Virginia, Nordamerika. (Zeitschr. d. 
Deutsch. Geol. Ges. XVIII, 1866.) 

. Beschreibung von Mineralvorkommen in Nordamerika. Die 
Kupfererzlageistatten von Ducktown in Tennessee. (Berg- u. 
Hittenmann. Zeitung XXVI, Nr. 1.) 
Geognostische Notizen tber das Silbererzvorkommen im Reveille- 
Distrikt, Nevada Territorium, Nordamerika. Nach einem Gut- 
achten von Charles A. Statefeldt. (Ebenda XXVI, 1867, Nr. 10.) 
The practical Study of Mining-Engineering and the mechanical 
and metallurgical Treatment of Ores at the Royal Prussien 
School of Mines in Klausthal. New York 1867. 
Beschreibung einiger paragenetisch interessanter Goldvorkommen 
in Georgia (Neues Jahrb. f. Min. 1867.) 

’ Geognostische Skizze der Goldfelder von Dahlonega, Georgia, 
Nordamerika. (Zeitschr. d, Deutsch. Geol. Ges. XIX, 1867.) 

: Uber Bergwerksspekulation und den Beruf der Bergwerk- Bureaus 
in Nordamerika. (Berg- u. Hiittenmainn. Zeitung XXVII, 1868, 
Nr. 4.) 
Die Hisenerzproduktion der ,Oberen Halbinsel von Michigan“. 
“(Ebenda XX VII, 1868, Nr. 15.) 
Urens Schlammwasche fir gediegenes Kupfer. (Ebenda XXVII, 
1868, Nr. 23.) 
Aus den Urwaldern am Oberen See in Nordamerika. _ (Globus 
XIV, 1868.) 

‘ Charakteristische Vorkommen von gediegenem Kupfer am Obernsee. 
(Neues Jahrb. f. Min. 1869.) 
Beschreibung einiger charakteristischer Vorkommen des gediegenen 
Kupfers auf Keweenaw Point am Oberen See Nordamerikas. (Neues 
Jahrb. f. Min. 1869.) 
Uber seine Reise in Nordamerika. (Ebenda, 1869, S. 63.) 
Die Gliederung der eozoischen (vorsilurischen) Formationsgruppe 
-Nordamerikas, WHabilitationsschrift. Halle 1869. 
Die vorsilurischen Gebilde der ,,Oberen Halbinsel von Michigan“ 
in Nordamerika. Mit 5 Tafeln (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 
XXI, 1869.) 

_ Die Beeinflussung des topographischen Charakters gewisser Land- 
distrikte Nordamerikas durch den Biber.: (PHTERMANNS geograph. 
Mitteilungen, 1869, Heft IV.) 
Gewaltige Kupfermassen am Lake Superior. (Neues Jahrb. 

> £ Min. 1870.) 

1871. 

Geognostische Aphorismen aus Nordamerika.. (Zeitsehr. fad: 
ges. Naturw. 1870, H. 1.) 
Die Kreide von New Jersey. Mit Kartchen_ ust Profil. (Zeitschr. 
d. Deutsch. Geol. Ges. XXII, 1870.) 
Uber die Ursachen. der. Dimorphie des kohlensauren Kalkes. 

_ (Sitzungsber. d. Kgl. sachs. Ges. d. Wiss. zu Leipzig y. 2. Juni 
1870.) Die ms 
Die Dimiorphie des kohlensauren Kalkes. (Neues Jahrb. f. Min. 
1870.) 
Uber nordamerikanische Schieferporphyroide. (Ebenda, 1870.) 
Uber gewisse Ursachen der Krystallverschiedenheiten des koblen- 

~ sauren Kalkes. (H. Koxpus Journ. f. prakt. Chemie 1870, Nr. 17.) 
Die Geognosie und der Mineralreichtum des Allegbanysystemes. 

- Mit 1 geognost. Karte u: 1 Tafel Profile. (PETERMANNs geograph. 
Mitteilungen 1871, H.2.) _ 
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1871.) 

September 1872.) 
Elemente der Geologie. Unveranderte 2. Auflage. Weihnachten 1872. 

Worte der Erinnerung an C. F. NauMANN. (Verlag W. ENGELMANN, 
Leipzig.) 
Briefliche Mitteilung vom 8. November 1873, enthaltend Hin- 
ladung zur Exkursion der Deutschen Geologischen Gesellschaft 
in das sachsische Gebirge. (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 
XXVI, 1874.) 

Gebirge. (Ebenca XXVI, 1874.) 
Uber ein von EH. Datue entdecktes Vorkommen zahlreicher 
schwedischer Silurgeschiebe vor dem Zeitzer Tore in Leipzig. 
(Sitzungsber. d. naturf. Ges. zu Leipzig. April 1874.) 
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Uber das Vorkommen von bunten Turmalinen bei Wolkenburg 
in Sachsen. (Ebenda, XXVII. 1875.) 
Uber nordisches Diluvium in Béhmen. (Ebenda, Juni 1875.) 
Die granitischen Gange des sidchsischen Granulitgebirges. Mit 
1 Tafel. (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. XXVII, 1815.) 

Mulde nebst einigen Bemerkungen tber die Gliederung des 
Quartars im siidlichen Higellande Sachsens. (Neues Jahrb. f. 
Min. 1876.) 
Septarienton mit Leda Deshayesiana bei Leipzig. (Ebenda, 1876.) 
Elemente der Geologie. II. neubearbeitete Auflage. (Leipzig, 
W. ENGELMANN.) 
Septarienton von GroBstaideln. (Sitzungsber. d. naturf. Ges. zu 
Leipzig XXVIII. 1876.) 
Die Kistenfacies des Diluviums in der sachsischen Lausitz. 
(Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. XXVIII, 1876.) 
Das voigtlandisch-erzgebirgische Erdbeben vom 23. November 
1875. (Zeitschr. f. d. gesamt. Naturwiss., 1876.) 

Ges. zu Leipzig, 1877.) 
Das Dippoldiswaldaer Erdbeben am 5. Oktober 1877. (Zeitschr. 
f. d. gesamt. Naturwiss. 50, 1877.) 
Der rote Gneis des sichsischen Erzgebirges, seine Verband- 
verhaltnisse und genetischen Beziehungen zu der archaischen 
Schichtenreihe. Mit 1 Tafel. (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 
XXIX, 1877). 

Das Oligocan des Leipziger Kreises, mit besonderer Beriick- 
sichtigung des marinen Mittel-Oligocins. Mit 2 Tafeln. (Zeitschr. 
d. Deutsch. Geol. Ges. XXX, 1878.) 
Konglomerate von Strehla in Sachsen. Briefl. Mitteilung. (Ebenda 
XXX, 1878.) 

ritzte einheimische Geschiebe. (Ebenda 31, 1879.) 



1880. 

1881. 

1885. 

i 

Uber die geologischen Resultate einer Tiefbohrung am Berliner 
Bahnhofe in Leipzig. (Sitzungsber. der naturf. Ges. zu Leipzig, 
Marz 1880.) 
Uber Schichtenstérungen im Untergrunde des Geschiebelehms 
an Beispielen aus dem nordwestlichen Sachsen und angrenzenden 
Landstrichen. Mit 2 Tafeln. (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 
32, 1880.) 
Geologischer Fihrer durch das sachsische Granulitgebirge mit 
1 Kartch’en. (Leipzig, W. Encrumann, 1880.) 
Uber die Vergletscherung Norddeutschlands wahrend der Eiszeit. 
(Verhandl. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin, 1880, Heft 7.) 
Die geologische Landesuntersuchung des Koénigreichs Sachsen 
wihrend der Jahre 1878—1881. Mit Karte. (Mitteil. d. Ver. 
f. Erdkunde zu Leipzig, 1880.) 
Uber Glazialerscheinungen in Sachsen nebst vergleichenden Vor- 
bemerkungen iiber den Geschiebemergel. (Zeitschr. d. Deutsch. 
Geol. Ges. 32, 1880.) 
Uber einige Stegocephalen aus dem siachsischen Rotliegenden. 
(Sitzungsber. d. naturf. Ges. zu Leipzig, Januar 1881.) 
Die Stegocephalen (Labyrinthodonten) aus dem Rotliegenden 
des Plauenschen Grundes. Erster Teil. Mit 4 Tafeln. (Zeitschr. 
d. Deutsch. Geol. Ges. 33, 1881.) 
Die Stegocephalen aus dem Rotliegenden des Plauenschen 
Grundes bei Dresden. Zweiter Teil. Mit 4 Tafeln. (Ebenda 33, 
1881.) 

. Die Stegocephalen aus dem Rotliegenden des Plauenschen Grundes 
bei Dresden. Dritter Teil. Mit 2 Tafeln. (Ebenda 34, 1882.) 
Uber die Genesis der granitischen Gange des sachsischen Gra- 
nulitgebirges. (Ebenda 34, 1882.) 

. Uber die Herkunft der norddeutschen Nephrite. (Korresp.-Blatt 
d. deutsch. anthropolog. Ges. XIV, Nr. 4, 1883.) 
Der Boden der Stadt Leipzig. Erlauterungen zu den geologischen 
Profilen durch den Boden der Stadt Leipzig und deren nachster 
Umgebung. Mit 2 Tafeln. Leipzig, Hinricus, 1883. 
Die Stegocephalen aus dem Rotliegenden des Plauenschen 
Grundes bei Dresden. Vierter Teil. Mit 2 Tafeln. (Zeitschr. 
d. Deutsch. Geol. Ges. 35, 1883.) 
Uber das erzgebirgische Faltensystem. (Vortrag, Bericht tiber 
den II. deutschen Bergmannstag zu Dresden 1883.) 
Elemente der Geologie. V. neubearbeitete Auflage. 

. Das erzgebirgisch-vogtlandische Erdbeben wahrend der Jahre 
1878 bis Anfang 1884. Mit 1 Tafel. (Zeitschr. f. d. ges. Naturw. 
Halle. Vierte Folge, 3. Bd., 1884.) 
Das sachsische Granulitgebirge und seine Umgebung. Erlaute- 
rung zu der Ubersichtskarte des siachsischen Granulitgebirges 
und seiner Umgebung im Mafstab 1:100000. (Leipzig, 
W. Excetmann, 1884.) 
Uber die Entwicklungsgeschichte der Branchiosauren. Vortrag. 
(Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 36, 1884, S. 685—686.) 
Uber die Grenzen der Zechsteinformation. Diskussion. (Ebenda 36, 
1884, 8. 676—678.) 
Die obere Zechsteinformation im Kénigreich Sachsen. (Berichte 
d. mathem. physik. Klasse d. Kgl. sachs. Ges. d. Wiss , April 1885.) 
Die geologische Landesuntersuchung des Kénigreichs Sachsen. 
Mit Ubersichtskartchen. Leipzig 1885. 



1889. 

1895. 
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. Die Stegocephalen aus dem Rotliegenden des Plauenschen. 
Grundes bei Dresden. Fimfter Teil. Mit 3 Tafeln. (Zeitschr. 
d. Deutsch. Geol. Ges. 37. 1885.) 

. Das ,marine“ Oberoligocén von Markranstadt bei Leipzig. 
(Ebenda 38, 1886.) 
Die Stegocephalen aus dem Rotliegencen. des Plauenschen 
Grundes bei Dresden. Sechster Teil: Die Entwicklungsge- 
schichte von Branchiosaurus amblystomus. Mit 4 Tafeln. (Ebenda 
38, 1886.) 
Uber Archegosaurus von Offenbach. Vortrag. (Ebenda 38, 1886, 
5. 696—698.) | 
Uber die Gange von basischen alten Eruptivgesteinen im Tannen- 
bergtal. Diskussion. (Ebenda 38, 1886, S. 706—707). 

. Elemente der Geologie. VI. neubearbeitete Auflage, 1887. 
Uber Stegocepbalen des Rotliegenden. Vortrag. (Zeitschr. d. 
Deutsch. Geol. Ges. 39, 1887, S. 630 - 632.) 

. Wandtafelo mit Stegocephalen des Rotliegenden. (Neues Jahrb. 
f. Min. 1888, I.) 
Stegocephalen des Rotliegenden. 2 Wandtafeln. Leipzig 1888. 
W. ENGELMANN. 
Die Stegocephalen und Saurier aus dem Rotliegenden des 
Plauenschen Grundes bei Dresden. Siebenter Teil: Pulaeohatteria 
longicaudata Crp. (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 40, 1888.) 
Uber Palaeohatteria. Vortrag. (Ebenda 40, 1888.) 
Das vogtlindische Erdbeben vom 26. Dezember 1888. (Berichte 
d. mathem.-physik. Klasse d. Kgl. sachs. Ges. d. Wiss. 1889.) 

-H: Crepner, E. Guinitz und F. WaHNSCHAFFE: Uber das Alter 
des Torflagers von Lauenburg an der Elbe. (Neues. Jahrb. 
1889, IL.) 
Die "Stegocephalen und Saurier aus dem Rotliegenden des 
Plauenschen Grundes bei Dresden. Achter Teil: Kadaliosaurus 
priscus Crp. Mit 1-Tafel. (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 41, 
1889.) 
Die Lagerungsverhiltnisse der Kreidefelsen auf Rigen. Briefl. 
Mitteil. (Ebenda 41, 1889.) 

. Die Stegocephalen und Saurier aus dem Rotliegenden des 
Plauenschen Grundes bei Dresden. Neunter Teil: Hy/onomus 
und Petrobates. Mit 3 Tafeln. (Zeischr. d. Deutsch. Geol. Ges. 42, 
1890.) 
Uber die Genesis der archaischen Gneisformation. Diskussion. 
(Ebenda 42, 1890, S. 602 —606.) 

. Die UrvierfiiBler (Hotetrapoda) des sachsischen Rothegents 
(Naturwiss. Wochenschr., Berlin 1891.) 
Die geologischen Verhaltnisse der Stadt ‘Leipzig. Festschrift: 
Die Stadt Leipzig in sanitérer Beziehung. 1 Profiltafel.. 1891. 
Elemente der Geologie. VII. neubearbeitete Auflage, 1891. 

. Uber die geologische Stellung der Klinger Schichten. (Bera 
d. mathem.-physik. Klasse d. Ges. d. Wiss. 1892.) 

. Die Stegocephalen und Saurier aus dem Rotliegenden des 
Plauenschen Grundes bei Dresden. Zehnter Teil: Sclerocephalus 
lahbyrinthicus, Mit 3 Tafeln. (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 45, 
1893.) 
Die Phosphoritknollen des Leipziger Mitteloligocins und dei 
Norddeutschen Phosphoritzonen. Mit 1 Tafel. (Abhandl. d. 
mathem.-physik. Klasse d. Kgl. sachs. Ges. d. Wiss. XXII, 1895.) 
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. Zur Histologie der Faltenzahne paldozoischer Stegocephalen. 
Mit 4 Tafeln. (EHbenda XX, 1895.) 

. Elemente der Geologie. VIII. neubearbeitete Auflage, 1897. 

. Die sachsischen Erdbeben wahrend der Jahre 1889 bis 1897, 
insbesondere das sachsisch-boéhmische Erdbeben vom 24. Oktober 
bis 29. November 1897. Mit 5 Tafeln. (Abhandl. d. mathem.- 
pbysik. Klasse d. Kgl. sachs. Ges. d. Wiss. XXIV, Leipzig 
1898.) 

. Die seismischen Erscheinungen im Kénigreiche Sachsen wahrend 
der Jahre 1898 und 1899 bis zum Mai 1900. (Ber. d. mathem.- 
physik. Klasse d. Kgl. sichs. Ges. d. Wiss. 52, 1900.) 
Die vogtlandischen Erdbebenschwarme wahrend des Juli und 
des August 1900. Mit 1 Karte und 4 Tafeln. (Ebenda 52, 
November 1900.) 
Nekrolog auf Hans Bruno Gernirz. (Ebenda 52, 1900.) 

. Armorika, ein Vortrag. (Geogr. Zeitschr. VII, Leipzig 1901.) 
Das sachsische Schittergebiet des Sudetischen Erdbebens vom 
10. Januar 1901. Mit 1 Tafel. (Ber. d. mathem.-physik. Klasse 
d. Kgl. sachs. Ges. d. Wiss. 53, 1901.) 

. Die vogtlandischen Erderschitterungen in dem Zeitraume vom 
September 1900 bis zum Marz 1902, insbesondere die Erdbeben- 
schwarme im Frihjahr und Sommer 1901. Mit 2 Textkarten. 
(Ebenda 54, 1902.) 
Elemente der Geologie. IX. neubearbeitete Auflage. 

. Uber die erzgebirgische Gneisformation und die sachsische 
Granulitformation. (IX. Congres Géolog. Internat. Wien 1903, 
eo 215 a. 116.) 
Die yom WrecHertTschen astatischen Pendelseismometer der 
Erdbebenstation Leipzig wahrend des Jahres 1902 registrierten 
Nahbeben. Mit 1 Tafel. (Ber. d. mathem.-physik. Klasse d. Kgl. 
sachs. Ges. d. Wiss. zu Leipzig 55, 1903.) 
Der vogtlandische Erdbebenschwarm yom 138. Februar bis zum 
18. Mai 1903 und seine Registrierung durch das WieCcHERTsche 
Pendelseismometer in Leipzig. Mit 1 Karte. (Abhandl. d. mathem.- 
physik. Klasse d. Kgl. sachs. Ges. d. Wiss. Leipzig 38, 1904.) 

. Das kontaktmetamorphische Palaeozoicum an der sidostlichen 
Flanke des sachsischen Granulitgebirges. (Zentralbl. f. Min. usw., 
Jahrg. 1905.) 

. Die Genesis des sachsischen Granulitgebirges. Renunziations- 
programm. Philosoph. Fakultat der Universitat Leipzig 1906. 
Elemente der Geologie. X. unveranderte Auflage. 

. Die Genesis des s&chsischen Granulitgebirges. (Zentralbl. f. 
Min., Jahrg. 1907.) 
Die sachsischen Erdbeben wahrend der Jahre 1904—1906. (Ber. 
d. mathem.-physik. Klasse d. Kgl. sachs. Ges. d. Wiss. 59, 
1907.) 

. Geologische Ubersichtskarte des Kénigreichs Sachsen im Mab- 
stab 1:250000 der natiirlichen GréBe. Im Auftrage des Kgl. 
sachsischen Finanzministeriums nach den Ergebnissen der Kgl. 
sichsischen geologischen Landesaufnahme bearbeitet. 
Begleitworte zu obiger Ubersichtskarte. (Zeitschr. f. prakt. 
Geologie XVI, 1908, 8. 83 u. 84.) 
Referat des Verfassers tiber obige Karte. (K. KrinHacks Geol. 
Zentralbl]. XI, 1908.) 



= 456 

1909. Die Exkursionen der Deutschen Geologischen Gesellschaft in die 
erzgebirgische Provinz Sachsens und in das Béhmische Mittel- 
gebirge im August 1908. A. Bericht iber die Exkursionen vor 
der allgemeinen Versammlung in Dresden in einige besonders 
interessante Teile des sachsischen Granulitgebirges und seines 
Vorlandes. (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 61, 1909.) 

1910. Geologische Ubersicktskarte des Kénigreichs Sachsen, 1: 500000. 
Leipzig 1910. 

1912. Elemente der Geologie. XI. neubearbeitete Auflage. 



Briefliche Mitteilungen. 

27. Bericht tiber die Exkursionen vor, 

wahrend und nach der Hauptversammlung 
der Deutschen Geologischen Gesellschaft 

in Freiburg i. Br. im August 1913. 

Von den Herren S. v. Busnorr, W. Dercke, R. Lats, 
W. SCHNARRENBERGER, J. SOELLNER, W. Spitz und 

H. TatRaci. 
(Mit 5 Textfiguren.) 

A. Exkursion vor der Versammlung. 

Exkursion nach Baden-Baden. 

Vom Fuhrer Herrn H. Tutracu. 

Kurze Hrlauterung des geologischen Aufbaues der 
Umgegend von Baden. Hierzu Fig. 1—3. 

Das Gebiet von Baden-Baden liegt am nérdlichen Rande 
des nordlichen Hochschwarzwaldes, der in seinem 700—900 m 
hoch aufragenden Kern hauptsachlich aus Granit besteht und 
im 6stlichen Teil teils direkt, teils mit einer schwachen Zwischen- 
schicht von Rotliegendem von Buntsandstein tiberlagert wird. 
In der Linie Herrenalb—Gernsbach— Bihl endigt dieser Hoch- 
schwarzwald gegen Nordnordwesten mit einer starken Absenkung, 
durch welche die obere Grenze des Grundgebirges bis auf unter 
100 m iiber die Meeresfliche sinkt. Es zeigt sich zunachst 

eine etwa 4 km breite Mulde, die Badener Mulde, in der 
das Grundgebirge von jiingerem Carbon iberdeckt ist, iber dem 
sich Porphyrdecken und Oberrotliegendes in groBer Machtigkeit 
aufbauen. Und dariber lagert dann erst der Buntsandstein, 
dessen Berge aber mit 671 m im Merkur auch nicht mehr 
die Héhe erreichen, bis zu welcher sie im Hochschwarzwald 
(950—1166 m) emporragen. Diese Mulde verlauft in siidwest- 
nord6stlicher Richtung von Steinbach tiber Yburg, Baden— 
Lichtental, den Merkur und Staufenberg in das Murgtal zwischen 
Gaggenau und Gernsbach und endigt erst in der Gegend von 
Pforzheim. 

34 
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Den nérdlichen Rand dieser Badener Mulde bildet der 
quer zum Oostal in stidwest-nordéstlicher Richtung unter der 
Stadt Baden hindurchsetzende Grundgebirgsricken, 
der im Friesenberg stidwestlich vun Baden beginnt, sich beim 
Schlo8 Hohenbaden bis 400 m wtber dem Meer heraushebt 
und itiber Ebersteinburg und Gaggenau noch bis 6stlich vom 
Murgtal fortsetzt, wo er zwischen Michelbach und Sulzbach 
an der Oberflache endigt. Dieser Grundgebirgsriicken besteht 
bei Baden in seinem Kern aus Granit, dem sich zu beiden 
Seiten, jedoch meist durch Verwerfungen getrennt, metamorpher 
Schiefer, vermutlich devonischen Alters, anlagert. Es kann 
angenommen werden, da die Metamorphosierung dieses Schiefers 
durch den Granit bewirkt worden ist, da entfernter vom Granit 
Sericitschiefer, naher Knotenschiefer und noch naher gneis- 
artige Schiefer zu finden sind. Der Granit tritt nur zwischen 
dem Waldsee und Hohenbaden zutage, weiter nordéstlich findet 
man nur Schiefer und Hornfelse. 

Nordwestlich des Badener Granitrickens, dem das Ober- 
rothegende ohne Zwischenlagerung von Carbon aufgesetzt ist, 
zeigt sich wieder eine starke Absenkung in Verbindung mit 
nordwestlicher Schichtenneigung. Dem noch machtigen Ober- 
rotliegenden setzt sich in geringem Abstande vom Badener 
Grundgebirgsricken im Fremersberg und Hardberg der Bunt- 
sandstein auf, mit welchem sich das Gebirge gegen Norden 
immer mehr verflacht, bis es in der Kraichgausenke auch noch 
von Muschelkalk, Keuper und Jura tberlagert wird. © 

Diese Lagerungsverhaltnisse des alteren Gebirges in der 
Umgegend von Baden-Baden sind durch Stérungen bedingt, 
welche in ihrer Sidwest—Nordost-Richtung mit der alten car- 
bonischen Faltung Siidwestdeutschlands zusammenfallen. Zahl- 
reiche Verwerfungen und Schichtenabbiegungen folgen dieser 
Richtung und sind zweifellos zum Teil bereits zur Zeit der 
Bildung des Rotliegenden entstanden. Doch haben im Gebirge 
noch viele Stérungen zur Tertiarzeit stattgefunden, zum Teil 
auf den alten Spalten, und es sind auch quer- und schrag- 
gerichtete Briiche entstanden, die mit der tiefen Hinsenkung © 
des benachbarten Rheintales in Zusammenhang stehen. Der 
Einbruch des Rheintales selbst verlauft schrag zur carbonischen 
Faltung in nordnordéstlicher Richtung und zeigt entlang dem 
Gebirgsrande des nérdlichen Schwarzwaldes eine staffelformige 
Gestaltung dadurch, da8 eine etwa 11/,—2 km breite Tertiar- 
scholle zwischen Oos und Balg in BONE Lage am Gebirge 
stehengeblieben ist. 
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Die Absenkung des Rheintales selbst ist zu verschiedener 
Zeit erfolgt. Sie war wohl am bedeutendsten zur Oligocain- 
zeit, in welcher das Rheintal in groBer Machtigkeit mit tonig- 
mergeligen Abschwemmungen der jurassischen und triassischen 
Gesteine der Randgebirge aufgefillt worden ist, hat in der 
mittleren Mioc&nzeit unter gleichzeitiger Hebung des ganzen 
Gebietes groBe Fortschritte gemacht, und auch in der Diluvial- 
zeit, besonders am Ende der alteren, haben noch betrachtliche 
Absenkungen stattgefunden. 

Der gesamte Aufbau des Gebirges bei Baden mit den 
bedeutenderen Stérungen ist aus den beiden Profilen auf Seite 491 
deutlich zu ersehen. 

I. Tag der Exkursionen. Montag, den 4. August. 
Die Teilnehmer versammelten sich um 7'/, Uhr vorm. bei der 
Trinkhalle. Hinter derselben stehen gneisartige meta- 
morphe Schiefer an, in denen feinkérniger Feldspat, Quarz 
und brauner und wei8er Glimmer bei stark schiefriger Beschaffen- 
heit des Gesteins deutlich zu erkennen sind. Die Schiefer 
werden von schmalen, pegmatitartigen Granitgangen durch- 
setzt. Die gleichen Schiefer wurden dann nochmals untersucht 
an der StraBe hinter der Trinkhalle nach dem Waldsee. Etwas 
nordwestlich davon wurde am Talrand in den Anlagen auch 
der Badener Granit festgestellt. 

Hinter dem Konversationshause war dann ein zurzeit 
guter Aufschlu8 im jingeren Carbon zu sehen, das bei Baden 
tberall aus einem Wecksel von Banken grobk6érniger Arkosen 
mit grauen und schwarzen Schiefertonen und glimmerreichen 
Sandsteinen besteht. Die Schichten sind an einer naheliegen- 
den Verwerfung an den gneisartigen Schiefern abgesunken und 
stark gegen Siidosten geneigt. Dieser in Sidwest—Nordost- 
Richtung streichenden Verwerfung kommt dadurch eine be- 
sondere Bedeutung zu, da8 sie weiter norddéstlich, am SchloB- 
berg, mit einer Verwerfung zusammenfallt, auf welcher die 
Thermalwasser Badens aufsteigen. Doch beschranken sich die 
Thermalquellen auf die rechte Seite des Oostales. 

Gegen Siiden bieten sich dann zunachst nur geringe Auf- 
schliisse. Auf das Carbon beim Konversationshause folgt eine 
schmale Zone von Unterrotliegendem mit Arkosen und 
roten Schiefertonen, und beim Kunstausstellungsgebaude ist 
am Talrand in niederen Felsen der Pinitporphyr zu sehen. 
Weiterhin nehmen gegen Siiden die Porphyrkonglomerate des 
Oberrotliegenden eine groBe Flache ein, und dahinter hebt sich, 
durch eine Verwerfung getrennt, als ein etwa 150 m hoher 



Wall .am Korbmattenkopf und Lei8berg die miachtige Decke 
des Pinitporphyrs heraus. 

Die Exkursion wurde hierauf auf der rechten (éstlichen) 
Seite des Oostales fortgesetzt, woselbst sich in der Lichten- 
taler StraBe bei der Einmiindung der StephanienstraBe an einer 
Felswand ein guter Aufschlu8 in den dickbankigen, geschichteten 
Arkosen und Porphyrkonglomeraten des Oberrot- 
liegenden zeigt. Die Schichten steigen gegen Siidosten an, 
Carbon liegt in der Tiefe, tritt aber nicht zutage, weshalb im 
Oostale selbst eine Verwerfung angenommen werden mu8. In 
den Konglomeraten wurde den zahlreichen Gerdllen von rotem 
Porphyr (Typus Gallenbach und Brandeck), von Granit, 
Gneis und Quarz, sowie von Schieferfragmenten Beachtung 
geschenkt. 

Es folgte dann die Besichtigung der Thermalquellen 
am Schlo8berg. Die Bittquelle, welche auf dem Wege 
dahin zunachst liegt, kommt aus einer Schuttmasse, stellt ein 
Gemisch von Thermalwasser mit SiSwasser dar und zeigt nur 
eine Temperatur von 25—27° C. Sie wird durch Tagwasser 
leicht verunreinigt, besitzt aber sehr hohe Radioaktivitat und 
dient daher im Emanatorium der Stadt zu Inhalationen. Auf 
dem Marktplatze wurde auf die alten rémischen Badeanlagen 
und die Lage der einzelnen Thermalquellen und der Thermal- 
stollen hingewiesen und hierauf die Ursprungquelle, eine 
der starksten und in ihrer alten Fassung noch erhaltenen 
Thermalquellen, und dann der Thermalhauptstollen oder 
Friedrichsstollen besichtigt. Das Thermalwasser steigt an- 
scheinend noch hinter der SchloBgartenmauer auf der Ver- 
werfung zwischen dem aus Granit und alten paldozoischen 
Schiefern bestehenden Grundgebirge und dem Carbon auf, flieBt 
aber nicht auf der Verwerfungsspalte selbst aus, sondern dringt 
in die Schichten des Steinkohlengebirges ein und tritt erst 

_aus diesen zutage, und zwar nicht oder nur in geringem MaBe 
aus den Arkosen, da dieselben massig und nur wenig zerkliiftet 
sind, sondern hauptsachlich aus den Zwischenlagen von sandigen 
Schiefern und Sandsteinen, die auf den Schichtfugen stark 
durchlassig sind. Da das Thermalwasser keinen Auftrieb be- 
sitzt, so kommt es nahe der Sohle der Stollen zum Austritt, 
und da es nur sehr wenig Gase enthalt, so flieBt es fast 
gerauschlos aus. Besonders bemerkenswert ist die durch die 
Warme des Thermalwassers (68° C) bedingte hohe Temperatur 
in den Stollen, die nur nach starker Liftung ohne Gefahr 
begangen werden kénnen. Die Schichten des Carbons sind 
im Thermalgebiet mit 20 bis 35 Grad gegen Nordosten und 
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auBerdem leicht nach dem Schlofberg zu geneigt, so da das 
Thermalwasser wahrscheinlich zum Teil gegen Nordosten in 
diesen Schichten verloren geht und, stark mit SiSwasser ver- 
diinnt, im Untergrund zwischen der Gernsbacher StraBe und 
der Brauerei BLETZER in das Grundwasser des Oostales 
ausflieBt. 

Mehrere starke Thermalquellen treten am Marktplatz 
auBerhalb den Stollen in geringer Tiefe unter der Oberflache 
aus, und zwar in einer mehr westéstlich gerichteten Linie, 
der wahrscheinlich eine schwache Verwerfung zugrunde liegt. 
Es sind das die Freibad-, Ursprung-, Kihl-, Brih-, Juden- 
und Ungemachquelle, welche Temperaturen von 54 bis 68° C 
besitzen. Die Kloster-, Mur- und Fettquelle (63° C) ent- 
springen bei der Klostermauer in etwas tieferer Lage, und 
sind wahrscheinlich durch eine nordwest-siidéstlich verlaufende 
Stérung bedingt, da weiter dstlich Carbon nicht mehr zu- 
tage tritt. 

Das Profil Fig. 3 1aBt die Lagerungsverhaltnisse der 
Steinkohlenschichten bei den Thermalquellen, die 
Absenkung derselben gegen Siidosten bis zu der durch das 
Rotenbachtal verlaufenden Verwerfung, an welcher dann Ober- 
rotliegendes neben das Carbon tritt, erkennen und deutet den 
Austritt des Thermalwassers aus den Steinkohlenschichten 
seitlich der eigentlichen Thermalspalte an. Auf dieser selbst 
steigt das Thermalwasser anscheinend in wenigen rohren- 
férmigen Kandlen auf, wahrend der iibrige Teil der Spalte 
geschlossen ist. Sonst kénnten die Thermalquellen nicht oben 
am Marktplatz (181—183 m) liegen, sondern mi8Sten unten 
im Oostal bei etwa 161 m Meereshéhe entspringen. 

In frikerer Zeit flo’ das Thermalwasser am _ sidést- 
lichen Abhang des Schlo8higels frei hinab, und erzeugte hier. 
einen ausgedehnten, bis 6 m méachtigen, teils kalkigen, teils 
kieseligen Sinterhiigel, der beim Bau des Friedrichsbades | 
abgegraben und zerstért wurde. Die darin aufgefundenen 
Pflanzenreste und Schneckenschalen gehéren durchweg der 
gegenwartigen Periode an, woraus man schlieBen darf, dab die 
Thermalquellen am Schlo8hiigel erst am Ende der Diluvial- 
zeit durch Erdbeben entstanden sind. Doch scheinen in 
friherer Zeit an anderen Orten in der Umgegend von Baden- 
Baden bereits Thermalwasser aufgestiegen zu sein. 

Im Anschlusse an die Thermalquellen wurde die r6mische 
Badruine unter dem Rémerplatz, zwischen Friedrichs- und 
Augusta-Bad, besichtigt und von Herrn Stadtrat A. KLEIN 

erlautert. | 



Es folgte nun die Besichtigung einiger Aufschliisse in 
dem Grundgebirgsricken, der den Untergrund der Stadt 
Baden durchsetzt. Zunachst wurden die gneisartigen Schiefer 
beim katholischen Pfarrhause, dann der Granit hinter dem 
Pfalzer Hofe und beim eoliienaase besichtigt, wobei dem 
Spaltenverlaufe und den Ruschelzonen besondere Beachtung 
geschenkt wurde. Hier fehlt dem Granit die Auflagerung des 
Steinkohlengebirges, das gegen Nordwesten nicht weit iber 
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Fig. 3. 
‘Profil der Schichtenlaperung bei den Thermalquellen am SchloBberg 

in Baden. 

den Hiigel am neuen Schlo8 hinweg reicht. Hinter dem 
Schiitzenhause zeigt sich tiber dem Granit direkt das obere 
Rotliegende, das mit roten tonigen Arkosen voll von 
Schieferfragmenten und Geréllen von Granit, Gneis und rotem 
Porphyr und mit roten Schiefertonen (untere Schiefertone des 
Oberrotliegenden) beginnt und sich in dieser Ausbildung déstlich 
bis in das Rotenbachtal verfolgen 148t. In dem Talchen hinter 
dem Schiitzenhause erscheint zwischen Granit eingeschlossen 
nochmals eine Scholle von metamorphen gneis- und hornfels- 
artigen Schiefern und, diese und den Granit in westlicher 
Richtung durchsetzend, ein machtiger Quarzgang, der Spuren 
von Kupfererzen, Malachit und Kupferlasur, fihrt und, wie die 
zahlreichen Blatterdurchginge beweisen, aus einem Schwer- 
Spatgange durch Verkieselung hervorgegangen ist. : 

Vom Schitzenhause wurde zum Balzenberg empor- 
gestiegen, dessen Ricken von einer Buntsandsteinblock- 
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masse bedeckt ist, die in der 4lteren Diluvialzeit unter der 
Mitwirkung von glazialen Kraften entstanden sein dirfte. Beim 
Aufstieg zum alten Schlo8B Hohenbaden wWurde ein Stein- 
bruch im Granit besichtigt, der hier bei grobk6érniger Aus- 
bildung reichlich Feldspatkrystalle fihrt, und so verwittert, 
daB groBe kugelférmige Massen zuriickbleiben. Wiederholt 
wurde gegen Siiden eine starke Verwerfung iberschritten, 
welche hier den Granit gegen Porphyrkonglomerate des Ober- 
rotliegenden begrenzt. Diese Verwerfung, welche beim Schitzen- 
hause an Querverwerfungen entlang dem Oostale beginnt, ver- 
lauft zuerst in nordéstlicher Richtung und biegt dann am 
Siidrande des Battert in die rein dstliche Richtung um. Der 
Granit reicht bis dicht an das Schlo8 Hohenbaden heran. 

Nach einem kurzen Frihstiick im alten Schlosse wurde 
zum Battert aufgestiegen. Gleich hinter der Burg beginnen 
die Felsen der Arkosen und Porphyrkonglomerate des 
Oberrotliegenden, welche bis zur Spitze des Battert empor- 
reichen und den hohen landschaftlichen Reiz dieses Berges 
bedingen. Das harte verkieselte Gestein der Porphyrkonglome- 
rate, dessen Grundmasse wesentlich Granitschutt bildet, in dem 
in groBer Menge kleine und bis kopfgroBe Gerdlle und Lapilli 
von rotem Porphyr stecken, ist flach gelagert, deutlich ge- 
schichtet und nach mehreren Richtungen von Kliften durch- 
zogen. Besonders bezeichnend ist eine Nordwest-Sidostrichtung, 
genauer N. 60° W., nach welcher die Felsen in ihrer Langs- 
richtung verlaufen und kulissenartig am ganzen Siidrand des 
Batterts vorspringen, tiberall nach dem Merkurberge gerichtet. 
Dabei ist das Gestein auch quer in nordéstlicher und nérd- 
licher Richtung (genauer N. 45—60° O. und N. 20—30° O.) 
zerspalten, und da die Klifte meist steil oder ganz senkrecht 
einfallen, so gewinnen die Felsen das Ansehen von alten 
Mauern und Tiirmen und geben bei einer Hohe bis zu 90 m 
ein reizvolles Bild. Dabei ist von der Hoéhe des Batterts, 
besonders vom Briickenfelsen, eine prachtige Aussicht auf die 
Stadt Baden und das schéne Oostal geboten, und lieB sich, der 
allgemeinen Schilderung (S. 489) entsprechend, der geologische 
Aufbau der Gegend gut erlautern. Namentlich tritt im 
Siiden der Hochschwarzwald mit seinem durch die Abrasions- 
flache deutlich abgegrenzten Granitkern und den aufgesetzten 
Buntsandsteinbergen der Badener Héhe (1004 m) und der 
Hornisgrinde (1166 m) stark hervor. Davor breitet sich die 
Badener Mulde aus; im Westen zeigen sich in dieser noch 
die rebbedeckten Hiigel des Steinkohlengebirges der Gegend 
von Varnhalt und Umweg, im Siiden ragt, durch Verwerfungen 
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begrenzt, die breite Pinitporphyrmasse des Iberst, des Korb- 
mattenkopfes und der Yburg empor, im Oostalgebiet lagern 
die hier meist weichen und von zahlreichen Seitentalern durch- 
schnittenen Porphyrkonglomerate des Oberrotliegenden, und im 
Osten dominieren die diesen aufgesetzten Buntsandsteinberge 
des Merkurs und des kleinen Staufenberges. Vor dem Battert 
erkennt der nach unten gerichtete Blick aber deutlich die 
tiefe Absenkung, die durch die am Siidrand der Felsen 
entlangziehende Battertverwerfung bewirkt worden ist. 
Man kann das Umbiegen dieser Verwerfung nach dem grani- 
tenen Friesenberge verfolgen, und sieht dahinter den Fremers- 
berg, der aus Buntsandstein aufgebaut ist und dessen Schichten 
sich ungefahbr im MaBe der Gehangeneigung nach Nordwesten 
einsenken. Noch weiter drau8en aber dehnt sich die breite 
Rheinebene aus, aus der stellenweise silbern das Band des 
Rheinstromes herauf glanzt. In der Ferne begrenzen die 
Berge der Vogesen den Blick. 

Beim Abstieg durch die Felsen wurde der Bildung der- 
selben und der Blockanhaiufungen, den Felsenmeeren, sowie 
den umgestirzten Felsen noch weitere Beachtung geschenkt, 
auf dem Wege nach Ebersteinburg die staffelférmige Absenkung 
der Felszone gegen Siiden festgestellt. 

Nach dem Mittagessen in der Krone in KEbersteinburg 
wurde der Merkur besucht. Dicht beim Dorfe Ebersteinburg 
lagern sich den Porphyrkonglomeraten die oberen roten 
Schiefertone des Oberrotliegenden auf und sind im Hohl- 
wege der Strafe, von schwachen Verwerfungen durchsetzt, 
deutlich zu sehen. MDarunter treten an der Engels- und 
Teufelskanzel nochmals die Felsen der hier bedeutend ver- 
schwachten Felszone vom Battert (PC 3) hervor, denen sich 
am Merkur wieder die Schiefertone, 50—70 m machtig, auf- 
setzen. Dariber folgen die oberen Arkosen des Ober- 
rotliegenden (PC 4), die fast nur aus wiederverfestigtem 
Granitschutt bestehen und nur wenig Porphyrgerélle enthalten. 
Der Porphyr der Gerdlle ist hier wie am Battert in der Fels- 
zone (PC 8) und in den tieferen, wenig verfestigten Konglome- 
raten (PC 2) fast ausschlieBlich der rote, dichte und Quarz- 
und Feldspatkrystallchen fthrende Porphyr, wie er _ bei 
Gallenbach und in einem Durchbruch durch Granit beim 
Waldsee bei Baden vorkommt, aber nicht der Pinitporphyr, 
der als Gerdlle in den Konglomeraten nur sehr selten in den 
tiefsten Schichten gefunden wird. 

Diesen oberen Arkosen des Oberrotliegenden ist am 
Merkur der feinkérnige wei8e bis violettrote und oft getigerte 
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Sandstein des unteren Buntsandsteins (su der Profile) 
ohne Schiefertonzwischenlage und ohne Diskordanz vyidllig 

gleichférmig aufgelagert. Er ist in einem grofen Steinbruche 
gut aufgeschlossen und fihrt hier haufig noch in Lagen und 
Knollen gelblichen krystallinischen Dolomit. Auch die 
diagonale Schichtung ist oft deutlich zu sehen. 

Da vom Zechstein jede Spur fehlt, so wird haufig an- 
genommen, daf die oberen Arkosen des Oberrotliegenden oder 
ein grdBerer Teil desselben den Zechstein vertreten, zumal 
an der Basis dieser oberen Arkosen manchmal eine Diskordanz 
in der Schichtenlagerung nachzuweisen ist, auch bei Baden- 
Baden. Dem mu8 jedoch entgegengehalten werden, da8 in 
der Rheinpfalz und bei Heidelberg, wo gegen Siidwesten die 
letzten schwachen Banke des oberen Zechsteins entwickelt 
sind, entsprechende obere Arkosen und Konglomerate des 
Oberrotliegenden ebenfalls vorkommen, und darunter erst die 
roten Schiefertone, und da8 im nérdlichen Spessart sowohl, 
wie bei Burgrub unfern Kronach in Oberfranken, solche, von 
roten Schiefertonen unterlagerte Arkosen, Sandsteine und 
Konglomerate des obersten Oberrotliegenden auftreten, welche 
von unterem Zechstein, im Spessart auch von Kupferschiefer, 
tiberlagert werden. Man darf diese oberen Konglomerate, zu 
denen im Spessart und in Norddeutschland auch das pflanzen- 
fihrende WeiBliegende oder Zechsteinkonglomerat gehort, im 
Schwarzwald nicht ohne weiteres als Vertreter des Zechsteins 
betrachten; ebensowenig wie die im Oberrotliegenden und 
auch noch im unteren Buntsandstein des Schwarzwaldes vor- 
kommenden Banke und Knollen von kérnigem Dolomit, der 
niemals Versteinerungen einschlieSt, als Vertreter des Zech- 
steins oder direkt als Zechstein angesprochen werden konnen. 
Wenn man sorgfaltig die Bildungen im Schwarzwald mit denen 
im Spessart, in Oberfranken und in der Rheinpfalz vergleicht, 
so findet man, da zwischen Oberrotliegendem und unterem 
Buntsandstein in allen diesen Gebieten regelmabige Lagerung 
herrscht, da8 im Norden die Zechsteinformation, gegeniber 
Norddeutschland bereits au8Serordentlich verschwacht, noch 
mit allen Abteilungen vorhanden ist, im Siiden, im Schwarz- 
wald, bei v6llig konkordanter Auflagerung des unteren 
Buntsandsteins auf dem Oberrotliegenden aber jede Spur 
der Zechsteinformation fehlt. Die kérnige Dolomite 
im Oberrotliegenden des Schwarzwaldes kommen im Oberrot- — 
liegenden der Rheinpfalz, bei Heidelberg, im Spessart 
(unter dem unteren Zechstein) ganz ebenso vor wie im 
Schwarzwald. 



Die obersten Konglomerate des Oberrotliegenden findet 
man in meist schwachen Schichten auf dem Grundgebirge des 
Hochschwarzwaldes unter dem unteren Buntsandstein nicht 
selten, auch da, wo Mulden mit jiingerem Steinkohlengebirge 
oder Unterrotliegendem fehlen. Die Transgression des Bunt- 
sandsteins mit der Bildung der Abrasionsflache auf dem Grund- 
gebirge fallt also noch in die letzte Bildungsphase des Ober- 
rotliegenden, in die obersten Arkosen und Konglomerate, 
welche bei Baden-Baden und in der Rheinpfalz stellenweise 
deutlich diskordant auf den Alteren Bildungen auflagern. Sie 
beginnt im Hochschwarzwald mit dem Ende der Aufrichtung 
und Zusammenschiebung der Bildungen des Carbons und des 
Rotliegenden im Badener und im Pfalzisch-Saarbriickener 
Muldengebiet. Man kann aber nicht sagen, da® nicht vorher 
schon eine Abtragung stattgefunden hatte. Im Gegenteil, die 
Abtragung des Grundgebirges hat schon in der Steinkohlenzeit 
begonnen, und wo dieses vorhanden ist, finden wir darunter 
eine Aaltere Abtragungsflache (vgl. die Profile in Fig. 1 u.2). Es 
ist auch ganz zweifellos, daB das jiingere Steinkohlengebirge 
auf dem Grundgebirge einst viel weiter gereicht hat als jetzt, 
da8 es vielleicht den ganzen nérdlichen Schwarzwald iberdeckt 
hat. Aber durch die Lagerungsstérungen zur Zeit des Rot- 
hegenden sind Mulden entstanden, meist in Sidwest—Nordost- 
‘richtung verlaufend, in denen es ebenso wie das Unterrotliegende 
erhalten gebieben ist, wahrend beide auf den gleichgerichteten, 
meist viel breiteren Satteln wieder zerstért wurden. Als diese 
Lagerungsstérungen gegen das Ende der Bildung des Ober- 
rotliegenden aufhérten, wurde die Abtragung auf der ganzen 
nun ruhig liegenden Flache des Grundgebirges gleichmafig, und 
es bildete sich eine neue ausgedehnte Abtragungsflache, die 
sich auch iber die vorgebildeten, von Carbon und Rotliegendem 
erfillten Mulden hiniiber erstreckte. Auf die nun abgelagerten 
schwachen Schichten von Oberrotliegendem, dem Horizont 
der obersten Porphyrkonglomerate, PC 4, breitete sich dann 
gleichmaSig der Buntsandstein aus. 

Auch das Altere Steinkohlengebirge der Saarbriickener 
Schichten, welches bei Berghaupten-Diersburg im mittleren 
Schwarzwald steil zwischen Gnei8 und Granit eingeklemmt 
vorkommt, war einst im Schwarzwald als Decke auf dem 
Grundgebirge in gréSerer Ausdehnung abgelagert und dirfte 
jetzt noch in manchen siidwest-nordéstlich streichenden Zonen 
unter iiberschobenem Grundgebirge vorhanden sein, auch da, 
wo sich an der Oberflache keine Spur davon zeigt; méglicher- 
weise liegt es auch in der Badener Mulde. Ferner diirfte 
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das Mittelearbon, der Kohlenkalk, in Stiddeutschland einst in 
groBerer Verbreitung zur Entwicklung gelangt sein, wie aus 
dem Vorkommen im Oberelsa8 und im Untergrund von Nirn- 
berg geschlossen werden kann. 

In welcher Weise die Abtragung des Grundgebirges von 
der Zeit der Bildung des Steinkohlengebirges an bis zur Bunt- 
sandsteinzeit stattgefunden hat, ob nur durch flieBendes Wasser, 
ob auch unter der Mitwirkung von Gletschern oder von Wind 
— es kommen im Oberrotliegenden bei Baden-Baden auch 
Quarze mit Dreikanterflachen vor —, oder auch durch wellen- 
formig bewegtes Wasser, das 148t sich nur sehr schwer be- 
stimmt angeben. Mordnenartige Massen mit gekritzten Ge- 
schieben sind bei Baden-Baden im Oberrotliegenden nicht 
gefunden worden. 

Bemerkenswert ist, da8 in den obersten Schichten des 
Oberrotliegenden im Schwarzwald bereits Gerdlle von quarzi- 
tischen Sandsteinen vorkommen, die nicht aus dem Schwarz- 
wald, sondern von weiter her stammen, die sich auch im 
Zechsteinkonglomerat des Spessarts zeigen und im Bunt- 
sandstein in sehr gro8er Zahl auftreten, in den alteren Schichten 
des Rotliegenden aber zu fehlen scheinen, dagegen im 4lteren 
Carbon des mittleren Schwarzwaldes, bei Berghaupten, bereits 
zu finden sind. 

Von dem Steinbruch im unteren Buntsandstein am nérd- 
lichen Gehange des Merkurs bewegte sich die Exkursion an 
die Westseite des Berges, wo die neuerbaute Merkurbahn 
einen Aufschlu8 durch zahlreiche Schichten bietet. Oben 
auf der Spitze des Berges stehen die Kugelsandsteine an, 
welche sonst normal dicht unter dem gerdllreichen Haupt- 
konglomerat des Buntsandsteins zu finden sind. Darunter bieten 
sich im roten, oft verkieselten Hauptbuntsandstein zunachst 
wenige gute EntbloBungen. Auch der aus weichen roten und 
violetten, grobkérnigen, gerdéllfiihrenden Sandsteinen bestehende 
untere Gerdllhorizont ist wenig aufgeschlossen. Erst der Hin- 
schnitt und Steinbruch im unteren Buntsandstein bieten wieder 
einen guten Einblick in den Gebirgsaufbau. Die Grenze der 
Sandsteine gegen die oberen Arkosen des Oberrotliegenden 
(PC 4) war nach der Fertigstellung der Bahn jedoch bereits 
wieder verdeckt. Dagegen waren die oberen Schiefertone und 
die Arkosen und Porphyrkonglomerate (PC 3) im Horizont der 
Felsen am Battert, hier, entfernter von den Verwerfungen, 
jedoch nicht mehr verkieselt und ohne Felsbildung, sehr 

gut zu sehen. Am Fu8e des Merkurberges lagert sich L68- 
Jehm an, 
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Mit der elektrischen StraSenbahn wurde dann die Strecke 
vom Merkurwald bis Lichtental zurickgelegt und dort am 
Nachmittag noch die Steinbriche im Pinitporphyr am 
LeiBberg besichtigt. Drei gro8e Steinbriiche schlieBen das 
Gestein auf. Darin fallt zunachst die plattenfoérmige Absonde- 
rung oder Bankung des weifen bis hellrétlichen Porphyrs auf, 
die bei genauer Besichtigung mit einer Banderung und manch- 
mal deutlich erkennbaren Fluidalstruktur zusammenfallt. Die- 
selbe ist stark gegen Norden und Nordosten geneigt. Au8er- 
dem ist das Gestein von steil einfallenden Spalten durchzogen, 
die meist parallel dem Rheintalrand, in Nordnordost-Richtung, 
verlaufen; darauf kommen einige Mineralien, besonders Kalk- 
spat, Braunspat und Apatit in Krystallen und Uranocker in 
erdiger Form als Anflug vor. Auf das Uranvorkommen im 

_Pinitporphyr wird der Radiumgehalt des Badener Thermal- 
wassers zuriickgefiihrt. Die Warme des Wassers aber kénnte 
noch mit einer gewissen Tatigkeit des alten Porphyrvulkans 
in der Tiefe in Zusammenhang stehen. 

Das Gestein des Pinitporphyrs ist gleichmaSig kérnig und 
besteht aus einer weifen bis hellviolettroten feinkrystallinischen 
Grundmasse, in der viele Krystallchen yon Feldspat und Quarz 
und scharfumrandete Saulchen von grinlichem oder rotbraun 
zersetztem Pinit enthalten sind. Es bricht in groSen Platten 
und Quadern, ist fest, tragfahig und wetterbestindig, dabei 

mit dem MeiSel leicht zu bearbeiten, so da8 es fiir Baden- 
Baden einen geschatzten Baustein bildet. 

Besonderes Interesse boten die in diesen Steinbriichen 
vorkommenden Lettengange, Klifte, die in einer Breite von 
wenigen Millimetern bis zu 2 Metern mit einem dunkelviolett- 
roten, festen, ungeschichteten Ton ausgefillt sind, in dem 
viele Brocken von Pinitporphyr schwimmen. Da die Platten- 
absonderung des Porphyrs durch diese Lettenausfillung nicht 
hindurchsetzt, ist erstere Alter als letztere. Diese aber ist 

entstanden, als in einer Zwischenzeit der Porphyrbildung sich 
tiber den unteren Porphyrdecken rote Schiefertone ablagerten, 
die bei den Héllenhausern in der Geroldsau tiber dem Porphyr 

deutlich zu sehen sind. 
Der Abend vereinigte die meisten Exkursionsteilnehmer 

im Kurgarten. 

II. Tag. Dienstag, den 5. August. Die Teilnehmer 
versammelten sich am Bahnhof. Zuerst wurde beim Schitzen- 
haus die Anlagerung der alten gneisartigen Schiefer und Horn- 
felse an den Granit besichtigt und dann nach einer kurzen 
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Unterbrechung der Aufschliisse die zahlreichen alten Stein- 
briiche in der BalzenbergstraBe, in denen die verkieselten harten 
Banke der Porphyrkonglomerate des Oberrotliegenden 
(PC 3) zur Gewinnung von StrafSenschotter ausgebeutet 
wurden. Die Banke dieser Konglomerate, welche zuweilen 
recht gro8e Porphyrgerdélle enthalten, sind hier mit 20 bis 35° 
gegen Nordwesten geneigt und teils in nordnordéstlicher, teils 
in mehr westéstlicher Richtung zerkliftet. Dabei ist besonders 
bemerkenswert, daS hier wie an vielen Orten der Umgegend 
von Baden, auch im Gebiet des Pinitporphyrs und des Haupt- 
granites, die annahernd westéstlich streichenden und steil ein- 
fallenden Kluftflachen parallele Schrammen zeigen, welche 
regelmaSig mit 10—20° gegen Osten ansteigen, also auf ganz 
gleichartige Bewegungsvorgange hinweisen, die wahrscheinlich 
durch starke Erdbeben veranlaft worden sind. Diesen Kliften © 
entsprechend kommen auch Quarzgange vor, welche die 
Kongiomerate quer durchsetzen und von schwarzbraunen Mangan- 
oxydausscheidungen begleitet sind. Da in der Nahe, im Dollen- 
bachtalchen, auch noch kalte Quellen entspringen, deren Wasser 
stark radioaktiv ist, so sind wahrscheinlich in friherer Zeit 

auch hier Thermalwasser ausgetreten. 
In dem alten Steinbruch bei der neuen, im italienischen 

Stile erbauten Kirche stehen die oberen Arkosen des Ober- 
rotliegenden (PC 4) an und darunter am Balzenberggehange 
die ebenfalls stark ausgebleichten oberen Schiefertone. Durch 
das Dollenbachtalchen setzt eine schwache Verwerfung, die 
weiter nordéstlich an Sprunghdhe au8erordentlich gewinnt. 

Es wurden nun die Steinbriiche im Buntsandstein des 
Hardberges besichtigt, welche den Hauptbuntsandstein 
aufschlieSen. Die Schichten fallen mit 10—30° gegen Nord- 
westen ein, und zwar um so steiler, je naher sie der Haupt- 
rheintalspalte an der Westseite des Hardberges liegen. Die- 
selbe verlauft von Vormberg tber Jagdhaus nach Balg. Nahe 
dieser groBen Verwerfung, welche den Buntsandstein neben 
Tertiar bringt, ist der sonst rote Buntsandstein vollstandig 
ausgebleicht, wei8 oder durch schwache Brauneisenerzausschei- 
dung gelbbraun geworden. Mit der Entfernung von der Ver- 
werfung nimmt die Ausbleichung unregelmabig ab. In dem 
dstlichen groSen Steinbruch ist der Sandstein bis auf Streifen 
an Kliften noch rot. Er zeigt hier in den einzelnen Banken 
zuweilen diagonale Schichtung, die Banke selbst sind mit 
Zwischenlagen von roten Schiefertonen aber so regelmabig 
geschichtet, da8 vollstandige Windbildung fir den Buntsand- 
stein hier nicht angenommen werden kann, héchstens eine 



schwache Umlagerung in den einzelnen Banken. Von da 
wurde zum Hardberg aufgestiegen, dessen Kuppe von den 
harten gerdllreichen und verkieselten Banken des Haupt- 
konglomerates gebildet wird. 

Uber die von Lé8lehm bedeckten Flachen bei Kellers 
Bild bewegte sich die Exkursion nach den Ochsenmatten und 
in das Ebersbachtal, woselbst der obere Buntsandstein in 

zahlreichen Steinbriichen ausgebeutet wird. liner der ersten 
Steinbriiche zeigt die roten, tonigen, feinkérnigen Sandsteine 
im Wechsel mit roten Schiefertonen, und dazwischen auch die 
uber 1 m miachtige dunkelviolettrote lécherige Carneolbank, in 
der diesmal* kein Carneol gefunden werden konnte. 

Zu den Ochsenmatten zuriickkehrend, wurde weiter dstlich 

eine norddéstlich streichende Verwerfung iiberschritten, hinter 
der in einem gro8en alten Steinbruch der obere Muschel- 
kalk mit gegen Nordwesten geneigten Banken gut aufgeschlossen 
zu sehen ist. Dichte graue Kalksteinbanke wechseln mit 
krystallinischen Lumachellen, die voll von Muschelschalen, be- 
sonders von Terebratula vulgaris, Gervillia socialis, Lima 
striata u. a. stecken. Oft sind die Terebratelschalen verkieselt. 
Ks wurden auch noch zahlreiche Versteinerungen: gesammelt, 
besonders auBer den genannten Pecten discites und laevigatus, 
Myophoria vulgaris, Corbula, Nucula, Ceratites nodosus, 
Ostreen u. a. m. 

Der Muschelkalk ist hier in einer dreieckig umgrenzten 
Scholle zwischen Buntsandstein im Nordwesten und Ober- 
rotliegendem im Siiden eingesunken, und gegen Ebersteinburg 
zu grenzt er ganz nahe an die metamorphen Schiefer des 
Badener Grundgebirgsriickens, von denen er durch eine grof8e 
Verwerfung getrennt ist. Diesen Schiefern wurde dann noch 
ein kurzer Besuch abgestattet, und besonders ein neu angelegter 
Steinbruch in der Schindelbachklamm besichtigt, woselbst 
Knotenschiefer mit kérnigem Kalk aufgeschlossen sind. Auch 
ein groBer alter Steinbruch in den untersten sandsteinartigen 
Arkosen des Oberrotliegenden (PC 1) wurde besichtigt. 

Auf dem Wege nach Haueneberstein wurden am Wolfarts- 
berg die Bruchstiicke von Muschelkalk aus einer zweiten 
Muschelkalkscholle festgestellt und dann naher gegen die 
genannte Ortschaft auf dem itber den Buntsandstein ausge- 
breiteten Lé68lehm unter der Fiihrung des Herrn Architekten 
und Stadtrats ANTON KLEIN von Baden, der an beiden Tagen 
die Exkursion begleitete und haufig archdologische Erlaute- 
rungen gab, die von ihm ausgegrabenen Grundmauern eines 
romischen Hauses mit Hofeinfassung besichtigt. 
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Beim Abstieg nach Haueneberstein bot sich noch ein 
gutes Diluvialprofil. Unter dem jiingeren L68 und Léo8lehm 
traten zuerst weiBe Sande mit ausgebleichten Buntsandstein- 
gerdllen zutage, welche meist dem Oberpliocaén zugerechnet 
werden, aber auch noch zum Alteren Diluvium gehéren konnten. 
Tiefer unten zeigte eine Grube grobes Geréll von rotem, nicht 
ausgebleichtem Buntsandstein, das als Hochterrasse anzu- 
sprechen ist, den weiSen Sanden aaflagert und von Alterem 
und jingerem L68 und Lé8lehm iberlagert wird. 

Nach dem Mittagessen im Schwan in Haueneberstein 
wurde auf dem Wege nach Baden zuerst die 1'/,. bis 2 Kilo- 
meter breite Terrasse vor dem Gebirge erlautert. In der 
Tiefe liegt das Oligocan-Tertiar, dem sich zunachst die 
wei8en altdiluvialen oder auch noch pliocanen Sande 
mit ausgebleichten Gerédllmassen von Buntsandstein auflagern. 
Dieselben ragen bis tiber 40 m iiber die Rheintalflache 
empor und werden in groSer Ausdehnung von 4lterem LoBlehm 
mit zwischengelagertem Alteren L68 und aufgelagertem jingeren 
L68 tiberdeckt. Die weiBen Sande, welche haufig Lagen von 
weiBem und grauem feuerfesten Ton, die sog. Balger Weib- 
erde, einschlieBen, wurden spater, aber vor der Lé8zeit, stark 

erodiert, und in den Talmulden wurden Gerédllmassen mit 

rotem, nicht ausgebleichtem Buntsandstein abgelagert, die da, wo 
sie unter dem 4lteren L68 vorkommen, allgemein der Hoch- 
terrasse zugezihlt werden. Das Higelland von 4Aalterem 
Diluvium wird gegen das Rheintal zu von einem Steilrande 
begrenzt, an den sich zundchst eine oft sumpfige und von 
Torflagern erfiillte Niederung anschlie8t, durch welche einst 
die Kinzig geflossen ist, wahrscheinlich auch langere Zeit die 
Schutter, Elz und Dreisam und bei Hochwasser des Rheins 
oft auch Rheinwasser. Diese Niederung mit dem grofen alten 
FluBlauf der Schwarzwaldgewasser beginnt bei Buhl unter- 
halb Offenburg, setzt sich in dem Hochgestade der Rheinebene 
am Gebirgsrande iiber Rastatt, Malsch, Karlsruhe—Durlach, 
Bruchsal und Langenbriicken ins Tal des Kraichbaches fort 
und miindet erst bei Hockenheim in die heutige Rheinniede- 
rung aus. Spater sind die Schwarzwaldflisse mit dem Vor- 
rucken ihrer breiten Schuttkegel durch das sandig-kiesige 
Hochgestade durchgebrochen und flieBen nun auf kirzerem 
Wege in die Rheinniederung und in den Rheinstrom. Die 
‘|, bis iber 2 Kilometer breite Niederung entlang dem Gebirgs- 
rande aber blieb bestehen und fillte sich unter dem EinfluB — 
der aus dem Gebirge austretenden Grundwasser mit Torfmooren. 
Zu den Zeiten der Romer war ein groBer Flu8 wohl nicht 
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mehr vorhanden, aber stellenweise, wie bei Ettlingen und 
Karlsruhe, gro8e Wasseranstauungen, so da8 darauf Schiffahrt 
betrieben werden konnte. 

Von Aufschliissen wurde zunachst die Grube von weifen 
Sanden und tonigen WeiSerden am Schréderberg besichtigt. 
Unten liegen hier in groSer Miachtigkeit die wei8en Sande, 
nach oben mit Gerdllagen von ausgebleichtem Buntsandstein. 
Dariiber zeigt sich eine Erosionsfliche, welcher rotes, nicht 
ausgebleichtes Oosgeréll auflagert, das der Hochterrasse ent- 
spricht und groBe Mengen von Granitgeréllen enthalt. Uber 
diesem Gerd6ll lagert Alterer LoBlehm und Alterer L68 und 
dariiber jingerer LOB. 

Die Ziegelerdegruben von KARL ROTH auf der Hohe 
gegen Baden bieten zuunterst wieder die weiSen Sande und 
Balger WeiBerden, vergesellschaftet mit ausgebleichten Gerdll- 
lagen und oft reich an Granitgrus. Dariber zeigt sich wieder 
die Erosionsflache, der nun bei der héheren Lage gegeniiber 
dem Schréderberg kein Oosgeréll, sondern einzelne gro8e rote 
Buntsandsteinblécke, die offenbar vom Hardberge gekommen 
sind, als Vertreter der Hochterrasse auflagern. Dariber folgt 
machtiger alterer LoBlehm und dann stellenweise in Mulden 
desselben jiingerer LOB. 

Den besten Aufschlu8 boten die egebaa Ziegelerde- 
gruben der Ooser Ziegelwerke vorm. KARL VETTER und 
die Grube von PETER. In der unteren Grube ist der graue 
und braungraue mergelige Tertiarton in grofer Machtigkeit 
entblo8t. Die wahrscheinlich dem Cyrenenmergel zugehdorigen, 
aber fossilleeren Schichten sind flach gegen Nordwesten geneigt 
und von schwachen, nordéstlich parallel zur Hauptspalte ver- 
laufenden Verwerfungen durchzogen. Und die obersten 3 bis 
4m dieser Schichten sind nach oben in zunehmendem 
Ma8e gestaucht, gefaltet und gegen Westen stark verschoben. 
Nach oben ist der Ton mit einer groben Gerédllmasse ver- 
bunden, die aus roten und ausgebleichten Blocken und 
Geschieben von Buntsandstein, Granit, Porphyr und Porphyr- 
konglomerat besteht und zweifellos aus dem Oostale gekommen 
ist. Es ist nicht ausgeschlossen, da8 diese Gerdllmasse durch 
glaziale Krafte zur Ablagerung gekommen ist, die auch die 
Stauchungen des Tertiartones veranla8t haben. Doch ist die 
Geschiebemasse spater ausgewachsen und verdandert worden. 
Sie entspricht den Buntsandsteinblockmasgsen auf dem Balzen- 
berge, an den Abhingen des Merkurs, am Annaberg, im Badener 

Friedhofe und an der Friedrichshéhe, woselbst sie in giinstigen 
Aufschlissen z. T. moranenartigen Charakter gezeigt hat. Das 
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sind z. T. auch die Gerdllmassen, die einst AGASSIZ. als 
Moranen bezeichnet hat. 

Uber dieser teils schwachen, teils bis 1'/, m miachtigen 
Geschiebemasse lagert hellgrauer bis gelblichgrauer, stark 
feinsandiger Ton, 4—6 m michtig, oben mit weifen, gelben 
und hellroten Sanden und einer Lage von dunkelgrauem bis 
schwarzem Ton, in der hier auch Holzreste vorkommen. Dieser 
schwarze Ton entspricht nach Lagerung und Alter genau 
den schiefrigen Mooskohlen bei der Ziegelei Mihri unfern 
Steinbach, welche bereits durch SANDBERGER bekannt geworden 
sind, und welche Pflanzenreste (Samen von Menyanthes tri- 
foliata) und Kiferreste (Donacien) enthalten. Und die ganze 
Schichtenfolge entspricht den gleichartigen Schichten bei Hés- 
bach im Spessart, wo sich besonders reichlich Pflanzen- und 
Kaferreste gefunden haben, entspricht den Freinsheimer 
Schichten mit roten Tonen und Mooskohlen in der Rheinpfalz, 
welche uber den weiBen Klebsanden auftreten, den Mooskohlen 

und Tonen von Sufflenheim im EKlsa8 und von Jockgrimm in 
der Rheinpfalz, welche letztere bereits dem rheinischen 
Diluvium angehéren und auch viele Saugetierreste, darunter 
als besonders bezeichnend Klephas antiquus und Rhino- 
ceros etruscus, ergeben haben. Sie sind nahezu _ gleich- 
alterig mit den conchylienreichen Sanden von Hangenbieten 
im Elsa8, von Moosbach bei Wiesbaden und von Mauer bei 

Heidelberg, woselbst darin der Homo Heidelbergensis gefunden 
wurde. Diese Schichten gehéren zweifellos zum Alteren 
Diluvium; sie sind die charakteristische Schichtenfolge des- 
selben. Dagegen sind die weiSen Sande auf der Hohe bei 
Balg und am Schroéderberg, die wir vorher besichtigt hatten, 

die bis 20 m hoéher aufragen und die genau den unter den 
Freinsheimer Schichten der Rheinpfalz lagernden weifen Kleb- 
sanden entsprechen, etwas alter. Ob sie noch zum Diluvium 
oder bereits zum Oberpliocin gehéren, 148t sich bei Baden nicht 
entscheiden. Man kann annehmen, da8 bei Oos in der 

genannten Ziegelerdegrube die weiSen Sande vorhanden waren, 
spaiter abgewaschen wurden, und da8 sich in der gebildeten 
Talmulde dann etwas jiingere Schichten, eben die genannten 
altdiluvialen der Stufe des Hlephas antiquus, ablagerten. 
Doch liegen zweifellos manchmal auch facielle Verschieden- 
heiten in der Ausbildung der Sande und Tone vor. Die rein 
weifen Sande stammen meist aus Buntsandsteingebieten, . die 
etwas abweichend beschaffenen, wie sie bei Oos vorkommen, 
aus dem Talgebiet der Oos, also aus Granit- und Rot- 
liegendemgebiet. Kartistisch lassen sich diese Bildungen 
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trotz zweifelloser Altersverschiedenheit nur sehr schwierig 
abgrenzen. 

Da8 die genannten Schichten in der PETERschen Ziegel- 
erdegrube dem 4lteren Diluvium angehéren, geht auch daraus 
hervor, da8 dariiber eine rote Gerdllmasse von Oosmaterial 

(viel Granit, Porphyr, Porphyrkonglomerate und Buntsandstein) 
lagert, welche 1—2m miachtig ist und als Hochterrasse 
angesprochen werden mu8; denn dariiber lagert dann der Altere 
LéBlehm, alterer L68 mit groBen Konkretionen, wieder Alterer 
L6Blehm, dann mit scharfer Abgrenzung der jiingere LOB und 
oben noch jiingerer Loé8lehm. Die Ziegelerdegruben von VETTER 
<und PETER bei Oos bieten also von der Unterlage an ein 
vollstandiges Profil des alteren und mittleren Diluviums. 

Die Erganzung hierzu zeigt sich in einer Lehmgrube 
dicht beim Dorfe Oos, welche nachher besucht wurde. 

Man sieht darin zu unterst noch die granitreichen roten 
Schotter und Kiese der Hochterrasse des Oostales, dar- 

tiber liegt etwas roter Sand und dann 4—5m miachtiger 
alterer LOBlehm, dem auf der Ostseite der Grube auch 

alterer LOB mit groBen Konkretionen eingeschaltet ist. Dar- 
uber lagert dann aber nicht direkt jiingerer L68, sondern ein 
3—3,5 m machtiger roter Schotter des Oostales, der die 
Mittelterrasse repradsentiert. Unmittelbar dariber befindet 
sich der jiingere LOS, der unten sandig ausgebildet ist und 
noch eine Machtigkeit von 4—6m erreicht. Am Gehange 
lagert, in der Grube scharf abgegrenzt, kartistisch im Gelande 

aber kaum abgrenzbar, abgeschwemmter oder dejektiver LéB. 
In dem Dorfe Oos endet die Terrasse des Alteren Dilu- 

viums gegen Westen; drauBen in der Ebene, hinter der 

Niederung des alten Kinzigflusses, liegt das Hochgestade 
mit rheinischen Sanden und Kiesen, und gegen Rastatt zu noch 
mit hohen Diinensandhiigeln, aber ohne LéSbedeckung. Wir 
bezeichnen dieses Hochgestade als Niederterrasse. Es ist 
aber wahrscheinlich, da8 darin auch noch Hoeh- und Mittel- 
terrasse enthalten sind und bis an die Oberflache reichen. 
Aber bei der Gleichartigkeit der Gesteinsbeschaffenheit 14Bt 
sich nicht einmal im Profil zwischen diesen Bildungen eine 
Grenze ziehen; sie miissen kartistisch zusammengefaBt werden. 
Durch die Bohrungen fiir das neue Grundwasserwerk der Stadt 
Baden ist erwiesen, daB etwa 30m unter der Oberflache, unter 
den roten Sanden und Kiesen, die weiSen Sande der Balger 

Stufe folgen, die noch weitere 30 m tief erbohrt worden sind. 
Das Tertiar lagert dagegen in der Rheinebene sehr viel tiefer 
als am Gebirgsrande. Bei der im Jahre 1856 vorgenommenen 
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Bohrung beim Bahnhof Oos wurden die weiSen Sande_ bei 
22,5 m, die Tertiartone bei 48 m unter der Oberfliche erreicht. 
Wahrscheinlich liegt am Talrand zwischen Sinzheim, Oos und 
Haueneberstein noch eine Verwerfung, an der das Tertiar der 
Rheinebene noch tiefer abgesunken ist als in der Staffel 
zwischen Oos und dem Gebirgsrande. 

Fir die Besichtigung der Kies- und Sandgruben bei 
Sandweier reichte die Zeit nicht mehr aus. Am Abend er- 
folgte die Fahrt nach Freiburg i. Br. 

Exkursion Kinzigtal—Elztal—Freiburg 
am 4. und 5. August 

vom Fihrer Herrn SCHNARRENBERGER. 

Die gréBere Zahl der Teilnehmer (27) traf in Haslach 
nach 9 Uhr ein, hatte also oberhalb Offenburg die Grenze 
zwischen der Rheinebene und dem Gebirge tberschritten, die- 
selbe Linie, welche die Teilnehmer aus dem Norden stunden- 

lang vom Odenwald tiber Heidelberg—Bruchsal—Karlsruhe bis 
Offenburg begleitet hatte, oft haarscharf ausgepragt wie zwischen 
Bruchsal und Karlsruhe, manchmal in fast greifbarer Nahe. Bei 
Offenburg beginnt ein vermittelndes Stick, sowohl tektonisch 
wie petrographisch, die Vorbergzone, schmale, mit dicker 
LoBdecke verhillte Schollen, die bandartig das Gebirge nun 
bis Basel, in gleichmaSiger Hohenlage ca. 130 m itber der 
Ebene, begleiten. Unter dem L68 liegen Trias, Jura und 
alteres Tertiar. . 

Bei der Station Ortenberg betritt die Bahn den krystal- 
linen Schwarzwald durch das Kinzigtal. Ein Blick auf die 
Ubersichtskarte zeigt, da8 die Talachse sich aus ziemlich 
geradlinigen, gelenkartigen Stiicken zusammensetzt, recht gut 
markiert durch den dicken Strich der Bahnlinie. Es sind 
sehr charakteristische, im ganzen Schwarzwald immer wieder- 
kehrende Richtungen SO—NW, N—S, O—W und SW—NO. 
Die erste ,,hercynische“ erscheint in den Abschnitten Orten- 
berg— Gengenbach und parallel verschoben, Biberach—Haslach. 
Die Verschiebung geschieht langs des N—S-Stiickes Gengen- 
bach—Biberach usw. Hier im Unterlauf wird die Bedeutung 
dieser Dinge nicht so klar, wenngleich das kundige Auge sie 
auch hier schon gut erkennen kann. Sobald wir aber den 
Oberlauf der Flisse mehr im Zentrum des Gebirges betreten, 
also die Nebenflisse Gutach oberhalb Hornberg, die Schiltach © 
bei Schramberg, erkennt man augenblicklich, da8 die gerad- 
linigen Seiten tektonisch bestimmt sind, in beiden genannten 
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Fallen gleichlaufende schmale Graben. Besonders die ,,her- 
cynische’ Richtung, aber auch die andern sind im ganzen 
Gebiet zwischen Kinzig und Dreisam geradezu medellartig 
vorhanden und aufs deutlichste tektonisch. Zu den genannten 
Beispielen kommt noch der Katzensteig zwischen Schénwald 
und Furtwangen, das Bregtal von Foéhrenbach nach Hammer- 
eisenbach, der mittlere Simonswald, das Steinbachtal bei 
St. Margen u. v. a. 

Der Schwarzwald ist aufs schiarfste tektonisch gegliedert, 
und der Fihrer hatte es als Hauptaufgabe dieses Tages an- 
gesehen, die Teilnehmer mit den Klementen dieser Anschauung 
bekannt zu machen. Vorerst aber zu den Bausteinen des 
Gebirges selbst! 

Wagen brachten die Exkursion talabwarts zu den grofen 
Brichen am Artenberg. Hier wird in ausgezeichneter Frische 
typischer Eruptivgneis, Schapbachgneis der Schwarzwald- 
geologie, abgebaut. Der gréBere staatliche Bruch liefert haupt- 
sachlich Gleisschotter fiir einen groBen Teil des Landes; aber 
auch als Baustein, Kisenbahnbriicken, Flu8bauten findet das 
Material vielfache Verwendung. Die au8erordentlich gleich- 
miBige ,stéchionome. Zusammensetzung und Korn, der Reich- 
tum an Feldspat und der konstante, wenn auch geringe 
Glimmergehalt zeichnen dieses Vorkommen, das man als 
normalen Schapbachgneis bezeichnen kann, aus. Die 
Zusammensetzung ist die eines Granitits. Deutlich ist das 
Gestein durch den dunklen Hauptbruch, die Schieferungsebene, 
texturiert. Strukturell treten die Feldspate, vor allem die 
Plagioklase und, wo sie vorhanden ist, die Hornblende durch 
ihr Bestreben hervor, idiomorphe Ausbildung zu erlangen. 

Im Schwarzwald lassen sich nach den wegbahnenden 
Untersuchungen von ADOLF SAUER im Felde bekanntlich drei 
wohl unterschiedene Typen zur Darstellung bringen, die nach 
Fliissen des mittleren Schwarzwaldes genannt sind. 

Schapbachgneis und Renchgneis bilden polare Gegensitze. 
Die letzteren sind metamorphe alte Schiefer. Der groB an- 
gelegte chemisch-petrographische Beweis fiir diese Anschauung 
stellt den Hauptanteil der Arbeit von H. ROSENBUSCH am 
Schwarzwalder Grundgebirge dar. 

Von akzessorischen Bestandteilen ist hier im mittleren 
Schwarzwald fiir den Schapbachgneis der Orthit (Cerepidot), 
in gewisser Beschrankung auch die Hornblende charakteristisch; 
fiir die Renchgneise von Mineralien der Sillimanit und Granat, 
von gelegentlichen konkordanten Bestandmassen Marmor, Kalk- 
silikatfelse und kohlige Hinlagerungen (Graphitoidgneise). 
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Kalksilikatfelse finden sich als gro8e Seltenheit auch als all- 
seitig umgrenzte Kinschliisse von geringer Masse im Eruptivgneis. 
Kin graugriiner, recht grobkérniger Einschlu8 dieser Art wurde 
von den Teilnehmern selbst am Artenberg gefunden. Am 
Nordende des Steinbruches sind Triimchen des auf der Spezial- 
karte eingetragenen Erzganges zu beobachten (griiner Flu8spat, 
Kupferkies). — 

Das Kinzigtal selbst stellt sich wie alle groBen Schwarz- 
waldtaler als Mulde dar, deren eb ene Gesteinssohle in scharfem 
Winkel gegen die Gehiange std8t, die mit den konstanten 
Winkeln von 27—30° einen Abtragungsausgleich darstellen, 
oder steiler, an Prellstellen, die Erosionsbéschung zeigen. Das 
Profil ist also das des Kastens \ /. Diese Mulde ist mit 
Kies ausgefiillt, der eine ebene Oberflache besitzt. Die Auf- 
fillung wird talabwarts machtiger; im. Mittel- und Oberlauf 
steht die Erosionsrinne des Flusses haufig schon in 3—4 m 
Tiefe im gewachsenen Fels (Simonswalder Tal z. B.), und ent- 
blo6Bt dann durch seine Maandrierung das charakteristische 
Profil weithin. Die Ausarbeitung des Profils fallt in eine 
Phase der Abtragung und Ausréumung, die Auffillung in eine 
anschlieBende. Der Verfasser ist der Ansicht, daB diese Ver- 

haltnisse durch seitliche Erosion geschaffen sind, immer unter 
Beriicksichtigung der pradestinierenden Stérungen, die nicht 
nur vorzeichnend, sondern auch yorarbeitend zu denken sind, die 

aber nicht mit den heutigen Talrandern zusammenfallen miissen. 
Die Talformen des hodheren Gebirges sind bekanntlich 

wesentlich andere. 
Von den Briichen am Artenberg ging die Wagenfahrt 

wieder talaufwarts durch das Sshwarzwaldstadtchen Haslach, 
das Hofstettener Tal bis zum Bresemerhof. Unterwegs wurde 
ein kleiner Renchgneisaufschlu8 bei P. 534,2 besichtigt. Bei 
dem genannten Hof ist die Abtragungsflache des Rot- 
liegenden (Peneplain) erreicht. Hier wurde zuniachst das 
Vorhandensein dieses fiir die geologische Auffassung des Ge- 
birges fundamentalen Elementes demonstriert, ihre Bedeutung 
fir Morphologie, Tektonik, Stratigraphie kurz skizziert und 
dann iiber den SchloBhof der kurze Marsch nach der Heidburg 
angetreten. Nacheinander wurden passiert graue und grau- 
violette grobe Arkosen des Unterrotliegenden, brennend rote 
Schiefertone und rotbraune feldspatreiche Sandsteine der oberen 
Stufe, und schlieBlich der Hauptbuntsandstein in einem kleinen 
Steinbruch an der Westseite der Heidburg. 

Von der Hohe dieser Kuppe bot sich nun bei dem hellen 
Wetter eine vorziigliche Rundsicht und ein Uberblick uber 
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den- mittleren Schwarzwald. Am Horizont waren zu sehen 
im Norden die tischebenen Hochflachen des Mooswaldes, der 
Hornisgrinde, die Hochflache von Schramberg, die Simonswalder 
Hochflache—Gschasikopf—Rohrhardsberg, der Kandel, der Ab- 
fall des Gebirges zur Rheinebene und der Westrand der Hihner- 
sedelflache mit diesem Berg selbst, dem flachen Porphyrriicken 
des hohen Geisberges und dem Hesseneck. Zu FiBen liegt 
weithin die Peneplain ausgebreitet vom Westrande der Hihner- 
sedelflache, unter unserm Standpunkt hindurch leise nach Osten 
einfallend, bis zur auBerordentlich scharfen Hlzlinie. Hier ist 

sie in 500 m Hohe jah unterbrochen, beginnt auf der Simons- 
walder Hochflache in 1150 m Hohe von neuem, wie die Uber- 
sichtskarte zeigt, und fallt dann unaufhaltsam nach Osten bis 
in den Schwabischen Jura ein. 

Das Elztal mit seiner schnurgeraden Talachse entspricht 
einer Verwerfung von der angegebenen Sprunghohe. 

Die verschiedenen Gebirgsabstufungen, die besonders am 
nordlichen Horizont teilweise schén treppenartig sich prasen- 
tieren, zeigen aufs schénste den geologischen Charakter des 
Schwarzwaldes als stark zerbrochenes Tafelland bzw. als 
Basis eines solchen. 

Das Alter der Zerstiickelung ist teils nachgewiesen permisch, 
vor allem aber aufs deutlichste an das Spaltensystem des 
Rheintales verkniipft, also hauptsachlich tertiar. Palaozoische 
und mesozoische Bewegungen sind in der neuesten Zeit eben- 
falls erkannt worden. 

Von diesem Schollenbau ist der Faltenbau des Grund- 
gebirges getrennt zu halten. Das Faltenbild ergibt sich aus 
den Profilen unter den Blattern Haslach und Elzach. AuBer 
dieser stetigen Verbiegung sind gerade im Gebiete der Elz 
horizontale Bewegungen (Uberschiebungen) sowohl im kleinen 
wie groBen Ausma8 erkannt worden. JDoch sind die Unter- 
suchungen noch nicht so weit gediehen, daB sie jetzt schon 
gezeigt werden kénnen. 

Alle tektonischen Beobachtungen und Uberlegungen zeigen 
das Grundgebirge im Schwarzwald als Gebirgsrumpf, vergleich- 
bar einem horizontal abgesaigten Baumstumpf. Die Nicht- 
beriicksichtigung dieser Tatsache hat bis in die allerneuste 
Zeit zu ganz falschen Deutungen der Struktur und zur Ver- 
kennung der intensiven Faltenwirkung gefihrt. 

Die Profile geben das Bild nur als schematischen Aus- 
gleich und in groSen Zigen; die Verfaltung und Verstauchung 
der einzelnen Elemente ist, besonders bei Renchgneis, unglaub- 
lich kompliziert und verworren. 
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Die spateren Exkursionen werden gute Beispiele hierfir 
bringen. 

Von der Heidburg aus gings auf der Buntsandsteinflaiche 
nach dem kleinen Schwarzwaldwirtshaus (Biereck), wo ein 
kleiner frugaler Imbi8 die Teilnehmer starkte und der durch Gite 
und Billigkeit ausgezeichnet war. 

Die Wagen brachten nun die Exkursion auf der alten 
Haslach—Elzacher Strafe ins Elztal. Zuerst fihrte der Weg 
noch durch Buntsandstein und Rotliegendes, deutlich erkenn- 
bar am rundblockigen, groben StraBenschotter (Arkosen und 
Sandstein), spater dann auf dem weicheren Gneismaterial. 
Vom Schénwasen aus bot sich ein freier Uberblick iiber den 
Syenitzug, der in gerader Erstreckung von Elzach bis Hausach 
und Wolfach in mehreren Reihen runder Kuppen von Sidwest 
nach Nordost zieht. Er ist als Gesamtheit deutlich gegen die 
Hihnersedeltafel abgesetzt und entspricht wohl einer selb- 
standigen Scholle. 

Die vorgeriickte Zeit hat leider nicht erlaubt, den Ab- 
stecher ins untere Biederbachtal zu machen, wo ausgezeichnet 
reichlich orthitfihrender Schapbachgneis in einem kleinen Bruch 
als StraBenmaterial gewonnen wird. Die Wagen brachten die 
Teilnehmer direkt nach Oberwinden. 

Der grofe Schapbachgneisbruch im Dorfe ist nur in 
kleinem Betrieb und zeigt etwa denselben Typ wie der 
Artenberg. 

Auf der linken Seite der Elz stoSen die Schuttmassen 
der Seitenbache von der 1000—1100 m hohen Firstlinie der 
Simonswalder Berge in miachtigen Schuttkegeln gegen die 
Elz vor. Teils sind diese Schuttmassen Alter als der L68lehm, 

teils liegen sie darauf. Diese enge Verbindung mit dem Lehm 
erzeugt stellenweise eine etwas abnorme, aber sekundare Packung 
der Massen, die vielfach, besonders in der Zeit der Hochflut 

erratischer Vorstellungen um die Wende des Jahrhunderts, zur 
Deutung als Mordnen gefiihrt haben. 

Am Ausgang des Simonswalder Tales noérdlich Bleibach 
sind in der groBen Ziegelei alte mirbe Schotter auf grdBere 
Entfernung mit horizontaler Oberflache erschlossen. Diese 
Terrasse tragt eine Auflage von Alterem LéBSlehm mit 
aufgeschweiBtem jiingerem. Die Miachtigkeit dieses Kom- 
plexes nimmt nach dem Gehange etwas zu, auf 5 mca. Dort 
schiebt sich eine blaue bis schwarze, humése Mergellage ein 
voll weiBer Schalen von SiiSwasser- und Landschnecken. Diese 
diluvialen dunklen Mergel und Tone sind am Schwarzwald- 
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rande weit verbreitet') (Merzhausen, Wolfenweiler, Riimmingen), 
haben bis jetzt aber noch keine typischen Saugetierreste ge- 
liefert um eine Hinreihung in das glaziale Schema zu ermdg- 
lichen. So bleibt fiir die Altersbestimmung der Tone und 
Schotter nur der oben genannte stratigraphische Verband. 
Danach liegt Hochterrasse vor. Das Material stammt aus dem 
Kinzugsgebiet der Gutach. Buntsandstein ist sparlich vertreten. 
(Steinberg bei Waldau.) 

Von der Tongrube aus wurde der neue Aufschlu8 in 
typischen, sehr frischen Renchgneisen besucht, der an einer 
neuen WaldstraBe etwa bei dem | 125m nérdlich P. 382,8 
am Westabhang des Hornliberges liegt. 

Der ganze polare Gegensatz dieser Gesteine zu denen 
von Artenberg tritt hier aufs scharfste hervor. Die Lagen- 
textur ,Schichtung", die einem raschen Wechsel unterliegt, 
das starke Uberwiegen des feinschuppigen Glimmers, in dem 
die Quarz- und Feldspataugen eingebettet liegen, sind das 
Auffallendste. Die letztere Ausbildung nahert diesen Rench- 
gneistyp schon etwas den Kinzigitgneisen, die dann ausge- 
sprochener weiter im Osten, im Eschenbachgraben, auftreten. 
In manchem der geschlagenen MHandstiicke wird wohl 
auch nachtraglich noch ein violettrotes Granatkorn entdeckt 
worden sein. 

Zahlreiche grobe Pegmatitgange scheinen den Weg zu 
weisen fiir das Verstandnis der kinzigischen Ausbildung dieser 
‘Sedimentgneise, die gern in der Nahe von Schapbachgneisen 
und Graniten auftritt. Frische Renchgneise sind im Schwarz- 
wald recht selten. Die Verwitterungsdecke ist oft 10 m und 
dartber dick. 

Der hochgelegene Standpunkt gewahrte zum Schlu8 noch 
einen guten Uberblick ttber die Morphologie des ausgehenden 
Simonswalder Tales (Gutach), wo der rasch flieBende, wasser- 
reiche Gebirgsbach abwechselnd in langen Prellstellen die 
Talflanken streift oder von den seitlichen Schuttmassen ab- 
getrieben wird. Das Resultat ist dann das oben gezeichnete 
Talprofil. 

Uber die kiesige Niederterrasse, das Raufeld, wurde der 
Bahnhof Bleibach erreicht. 

") Die Untersuchung ist durch Peter Srark begonnen. Beitrage 
z. Kenntnis d. eiszeitl. Flora u. Fauna Badens. Berichte nat. Ges. 
Freiburg 1. Br., Bd. XIX, 8S. 153 ff. 

8 
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Exkursion Freiburg —Schauinsland — Giintersthal — 
Freiburg am 6. August 

vom Fihrer Herrn SciinARRENBERGER. 

Vom Bahnhof Kirchzarten aus wurde zuerst ein frischer 
Aufschlu8 (Kiesgrube) in der Nahe des Brandhofes besichtigt. 
Das Profil ist typisch fir den Aufbau des groBen flachen 
Schuttkegels, der die Kirchzartener Flache erfillt, von der an 
einer anderen Stelle die Rede sein soll. 

Der Aufschlu8 von ca. 6 m Hohe zeigt eine untere 4m 
dicke, feste, fast mordnenartig gepackte Lage voll grober Blécke 
bis iin ane hs Das verbindende Zement ist lehmfreier 

gewaschener Sand. , Darauf ruht eine bis meterdicke Schicht von 
verschwemmtem LéBlehm und dann folgt 1 m jiingerer Uberguf 
mit grobsandigem und lehmigem Bindemittel. Die Einreihung 
dieses Profils in das glaziale Schema ist schwierig. Saugetier- 
reste sind bis jetzt im Kirchzartener.Tal keine gefunden 
worden. In Verbindung mit L68 treten die Schottermassen 
nirgends. Dieser spielt seltsamerweise,in dem grofen offenen 
Tal eine geringe Rolle, ganz im Gegensatz zu den wbrigen 
Talern des mittleren Schwarzwaldes. In der gemeinen Auf- 
fassung gelten die Schottermassen, in welche die einzelnen Zu- 
fliisse der Dreisam bis 12 m tief eingebettet sind, als Nieder- 
terrasse. 

Wagen brachten nun die. Teilnehmer durch die Orte 
Kirchzarten und Oberried in das mittlere, tief eingeschnittene 
Bruggatal. Von Kirchzarten bis Oberried verlauft die StraBe 
auf der Niederterrasse des 800m breiten, normalen Tales. 
Bei Oberried miindet von rechts das Faerie das im Profil 
Scheibenfelsen—Kurzrenthe schon Anklange an die U- Form 
der hdheren Schwarzwaldtiler zeigt. 

Auf dem Holzplatz bei P. 580,7 wurden die Wiasend ver- 
lassen und die Gneisaufschliisse am West- und Siidabhang 
des, Faulbaches begangen. Nérdlich in der Richtung auf die 
Gefallmatte stehen typische, ‘schiefrige, braun verwitternde 
Renchgneise an; am Faulbach selbst, besonders in den Klippen 
des Sidabhanges, typischer normaler Schapbachgneis, wie er 
sonst eine Seltenheit in der Schauinslandgegend ist. Zwischen 
diesen beiden Extremen ist nun in typischer Form eine 
Mischzone ausgebildet von ca. 600m Breite. Zwischen die 
Renchgneismassen zwangen sich zuerst helle Aplite ein. Nach 
und nach werden die Renchgneisblécke kleiner, das glimmer- 
und cordieritfihrende Aplitmaterial nimmt zu, das sedimentire 
Material verschwindet immer mehr, ist schlieBlich nur noch in | 



kleinen runden Knauern oder wolkenartig zerstreut zu erkennen 
bei gleichzeitiger Zunahme der schiefrigen Textur des erup- 
tiven Materials, das immer Schapbachgneis 4hnlicher wird. 
Die Mischzone ist aufs starkste gekréseartig verfaltet und 
gestaucht und bietet den Hindruck einer unfertigen Schmelze. 
Bei der Verwitterung werden die sedimentaren Bestandmassen 
herausgeholt und die Blécke zeigen eine sehr charakteristische 
héckerig-zottige Oberflache. Dieser Gesteinstyp hat eine groBe 
Verbreitung im zentralen siidlichen Schwarzwald (Feldberg— 
Schauinsland). Er tritt sowohl in deutlicher Anlehnung auf 
wie hier, aber auch selbstandig zwischen Renchgneis- oder 
Schapbachgneisziigen. 

Der Demonstration dieser Erscheinungen, diealsA ufschmelz- 
zonen gedeutet werden, sowie der Vorfihrung der sehr mannig- 
faltigen Glieder der ganzen Gesteinssippe war der Vormittag 
gewidmet. Aufschlu8 reiht sich an Aufschlu8 langs der neuen 
FahrstraBe nach dem Steinwasenwirtshaus und von dort naeh 

Hofsgrund. Zu den Formen, wie sie H. SCHWENKEL aus der 
Gegend abbildet, kommen solche, die véllig nordischen von 
SEDERHOLM abgebildeten gleichen, was auch von Herrn 
P,. ERDMANNSDORFFER bestatigt wurde. 

FRANZ FRIEDRICH GRAEFF hat diese Verhaltnisse zuerst 
vor 25 Jahren studiert, richtig erkannt und kartistisch darzu- 
stellen versucht. Die Neuaufnahme des Blattes Freiburg durch 
den Fuhrer in den Jahren 1910—1912 tragt den Erschei- 
nungen weitgehend Rechnung. Das Gneisgebiet des siidlichen 
Schwarzwaldes ist durch das MHervortreten der auffalligen 
Mischzonen, die zwar dem mittleren auch nicht fehlen, cha- 
rakterisiert, bei gleichzeitigem Zuricktreten der kinzigitischen 
Ausbiidung der sedimentiren Gneise. Damit verschwindet der 
Granat, der hier ein recht seltenes Mineral in den Glimmer- 

gneisen ist. Cordierit wird haufiger und zum Leitmineral 
fir Renchgneise. Gré8ere Ansammlungen davon in den apli- 
tischen Bestandmassen der Mischzonen riihren augenscheinlich 
aus dem aufgenommenen Renchgneis. Die rostigen, braunen 
Verwitterungsfarben sind neben dem Glimmer auf Kosten des 

Cordierits zu setzen. , 
Bei der hohen Briicke befindet sich der bekannte Bruch 

im Granitporphyr, etwas nérdlich davon Minettegange. 
Uber dem Steinbruch, bei der zweiten Kehre der StraBe, 

bot sich ein schéner Ausblick auf den Feldberg und in das 
typische, glaziale Wannental von St, Wilhelm. MHier setzte 
der zweite Teil des Tagesprogramms ein, die Demonstration der 
glazialen Modellierung des hohen siidlichen Schwarzwaldes. 
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Beim Steinwasenwirtshaus ist die erste typische End- 
morane, mit dahinterliegender vermoorter Depression. Riesige 
3—4m hohe Blécke nehmen gleich am Aufbau des gro8en 
Walles teil, der am Nordende durch den Hofsgrunderbach 
durchsagt ist. Der Wall liegt zwischen den Kurven 750 und 
760 m. 

Ein schéner Uberblick ttber die durch Kare (Winterhalde, 
Gegentrum, Brenden) gegliederte Hofsgrunder Bucht bot sich 
von der Héhe 1092,9 hart stidlich des Blattrandes Freiburg. 
Petrographische Ausbeute gab der groBe Blockzug von Amphi- 
bolit, der in Mischgneis eingebettet auf der Hohe herauswittert. 

Nach dem Mittagsmahl im Gasthaus ,Zum Hof“ wurde 
der Schauinsland (1286,6 m) bestiegen. Leider hatte wihrend 
des Aufstieges dichter Nebel eingesetzt, wie das fir den Hoch- 
schwarzwald um diese Jahreszeit fast gewohnlich ist. 

So war die beabsichtigte Schlu8demonstration des Schwarz- 
waldes als Tafelland, markiert durch die rotliegende Peneplain, 
die sich vom Gipfel des Schauinslandes aus aufs prachtigste 
bietet, vereitelt. 

Der Abstieg ging tiber die Pflughalde, Kohlerhau und den 
, Ruchenpfad“ nach Gintersthal. Die frische, kithle Witterung 
lie8 alle Teilnehmer die anstrengende Tour brillant tiberstehen. 

Exkursion nach dem Kaiserstuhl am 6. August 
vom Fihrer Herrn J. SOBLLNER. 

Mittwoch, den 6. August, frih 5.54 Uhr, fuhren die 
Exkursionsteilnehmer von Freiburg Hauptbahnhof tiber Gotten- 
heim nach Bétzingen. Von da ging es zunachst durch Oberschaff- 
hausen an den Fohberg zur Besichtigung der Steinbriiche in 
wollastonitreichem Phonolith. AuSer in feiner Verteilung in 
Form von kleinen seidenglanzenden Nadeln konnte Wollastonit 
auch in gréBeren Knollen als Kinschlu8 im Phonolith gesammelt 
werden. Des weiteren fanden sich LEinscblisse mit titan- 
haltigem Melanit, sog. ,Schorlomit“, Einschliisse von blaulichem 
Marmor, von einer Wollastonitzone umgeben, usw. Ferner 
auf Drusen Natrolith. Unmittelbar hinter der Steinbrecher- 
hiitte in dem letzten groSen Steinbruch an der LandstraBe 
wird der Phonolith von einem Gang von Monchiquit durch- 
setzt. Der Monchiquit zeigt gegen den Phonolith ein typisches 
braunes, glasreiches Salband. Von da fuhrte der Weg weiter 
nach Westen aufwarts bis auf die Héhe beim Pa8 Vogelsang, 
von wo aus ein Uberblick uber die zentralen Teile des Kaiser- 
stuhles mit seinen charakteristischen kahlen Kalkbergen méglich 
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war. Vom Paf Vogelsang ging es tber Vogtsburg an den 
Fu8 des Badberges, eine grofBe Kalkscholle im Innern des 
Kaiserstuhls, die hochgradig kontaktmetamorph verdndert ist. 
Beim Badloch bei Vogtsburg gewahrte ein gréSerer Steinbruch 
einen Hinblick in den petrographischen Charakter des Kalkes. 
Ks ist ein kérniger Kalk, der durch einen hohen Gehalt an 
Biotit und stellenweise von Dysanalyt als Kontaktmineralien 
ausgezeichnet ist. Auf halber Héhe des Steinbruches zeigt 
der Marmor eine deutliche Banderung, welche auf die urspring- 
liche Schichtung des Kalkes hinweist. Die Banderung fallt 
sehr steil nach Westen ein, deutet also darauf hin, daB die 
Scholle aus ihrem urspriinglichen Verbande losgerissen und 
steil gestellt sein mu8. Im Hintergrund der kleinen Talrinne 
beim Badloch wird der Marmor von einem schmalen Gang 
von Glimmertinguaitporphyr durchsetzt. Vom Exkursionsleiter 
wurde darauf hingewiesen, da8 die Kalkscholle des Badberges 
nicht in allen ihren Teilen die gleiche Mineralfiihrung besitzt. 
So treten im Gegensatz zu dem Aufschlu8 beim Badloch auf 
der Hohe des Badberges Kalke auf, die frei von Biotit sind, 
die dagegen Wollastonit in groBen Mengen fiihren. Die Fund- 
stelle hiervon konnte mit-Ricksicht auf die Kiirze der Zeit 
nicht aufgesucht werden, dagegen wurden noch kleine Schirfe 
in kérnigem gehlenitfihrenden Kalk auf halbem Weg zwischen 
Badloch und Hohberg (,,Horberig“) bei Oberbergen besichtigt. 
Am westlichen Ende des Badberges, am sogenannten Hohberg 
(,,Horberig"), bot sich Gelegenheit, die groSe Mannigfaltigkeit 
von verschiedenartigen Eruptivgesteinsgangen zu studieren, die 
hier kreuz und quer sich gegenseitig durchsetzen. Hs sind 
hauptsachlich Gange von Phonolith, Tephrit, Monchiquit, 
Mondhaldéit, Nephelinit, Trachydolerit und Tinguait, die z. T. 
auch haufig Hinschliisse verschiedenster Art fihren. Vom 
Hohberg ging es quer tiber das Tal an den Sidfu8 des HeB- 
leterbuckes bei Oberbergen. Daselbst war das erst neuerdings 
aufgefundene Tiefengestein des Kaiserstuhls, Essexit, an meh- 
reren Stellen gut aufgeschlossen zu sehen. Den Essexit selbst 
durchsetzen an dieser Stelle zahlreiche, oft dicht gedrangte 
Gange von verschiedenartigen Gesteinen, so hauptsachlich unter 
anderen von Tinguait, Monchiquit, und von Bergalith, einem 
neuen melilithreichen basischen Ganggestein, das bis jetzt nur 
aus dem Kaiserstuhl bekannt geworden ist. Der Kontakt 
dieser Gange gegen Essexit war an vielen Stellen sehr gut 
aufgeschlossen. In kurzem war dann Oberbergen erreicht, 
woselbst im Gasthaus zum Adler Mittagsrast gemacht wurde. 
Am Nachmittag fuhr man mit Wagen iiber Oberrotweil nach 
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dem Kirchberg bei Niederrotweil. in gro8er Steinbruch, 
dessen Besichtigung von der Firma Phonolithwerk A. TREIBER 
& W. STEUP in Oberrotweil in bereitwilligster Weise gestattet 
wurde, gewahrte EKinblick in den miachtigen Phonolithstock 
des Kirchberges. Es war auch die Moéglichkeit geboten, gute 
Stufen von Kalkspat und Apophyllit auf Drusen des Phonoliths 
zu sammeln. Die Besichtigung des Steinbruches litt etwas 
unter gerade niedergehendem heftigen Regen. Von Nieder- 
rotweil fuhren die Teilnehmer mit Wagen weiter bis an die 
Limburg bei Sasbach. In einer Reihe von Steinbriichen war 
daselbst der Aufbau des Limberges aus Agglomerat, Limburgit- 
strémen, Nephelinbasalt, Tuff, tertiaren (oligocinen) Sedimenten 
und zuletzt L68 gut zu studieren. Die tertidren Sedimente 
sind den Strémen zwischengeschaltet. Von dem Leiter der 
Exkursion wurde bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen, 
daB die einzelnen Stréme nicht durch und durch aus , Lim- 
burgit’ bestehen, da8 vielmehr die glasreiche Entwicklung, 
die fir den Begriff des Gesteins ,Limburgit", wie er von 
ROSENBUSCH aufgestellt wurde, erforderlich ist, sich nur auf 
die auB8ersten Teile der Stréme beschrankt, daB dagegen die 
zentralen Teile der ,,Limburgit“stréme véllig krystallin, also 
glasfrei, entwickelt sind und sich als Nephelinbasanit reprasen- 
tieren. Den besten Uberblick tiber den ganzen Limberg hatte 
man nach Uberschreiten der Schiffbriicke vom elsassischen 
Ufer des Rheines aus. Auf dem Riickweg wurden noch kurz 
am Litzelberg die neuen Aufschliisse in schwarzem Nephelin- 
basalt besichtigt. Der Nephelinbasalt ist daselbst ausgezeichnet 
durch zahlreiche Einschliisse von Olivinknollen. 

Mit Wagen ging es dann zuriick nach dem Bahnhof 
Sasbach, von wo 4.39 Uhr itiber Breisach die Riickfahrt nach 
Freiburg angetreten wurde. Die Ankunft daselbst erfolgte 
6.00 Uhr abends. Trotz des in der vorhergehenden Nacht 
eingetretenen regnerischen Wetters konnte die Hxkursion ohne 
wesentliche Stérungen durchgefihrt werden. Nur am Nach- 
mittag war die Besichtigung der Aufschliisse durch zeitweise 
heftige Regengiisse etwas beeintrachtigt. Die Zahl der Teil- 
nehmer an der Exkursion betrug annahernd 30. 
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B. Exkursion wahrend der Versammlung. 

Diluvialexkursion in die Umgebung von Lahr 
am 7%. August. 

Vom Fuhrer Herrn R. Lars. 

Die Exkursion am Nachmittag des 7. August fiihrte vom 
Ausgang des Schuttertals in den westlichen Teil der Vorberg- 
region des Schwarzwaldes. Diese ,,Randhigelzone“ ist durch 
ihre sanftwelligen Gelandeformen, durch die geringe, tberall 
annahernd gleiche Erhebung iiber die Rheinebene, durch die 
starke LéBbedeckung scharf geschieden von dem Ostlichen weit 
hoheren Teil der Vorbergregion, dem die Lo8bedeckung fehlt, 
und der daher auf dem iiberall sichtbaren Buntsandstein- oder 
Muschelkalkuntergrund Wald tragt.. Die ,,Randhigelzone“ 
stellt offenbar eine alte, durch spitere Krosion nur wenig zer- 
sto6rte Terrasse dar. Die Fahrt durch das Sulzbachtal, ein 
kleines sitidliches Seitental des Schuttertales, lehrte diese Ver- 
haltnisse kennen. MHinter der ,Dammenmihle“, an der west- 
lichen Talflanke, wurde ein Vorkommen yon Rheinsand be- 
sichtigt, das in zwei Gruben aufgeschlossen ist. Hier liegt 
unter jingerem und 4lterem L68 hellgrauer Rheinsand mit 
sparlichen bis bohnengroBen alpinen Gerdllen, hauptsachlich 
blauen Kalken, seltener rotem Radiolarienhornstein. Von ihnen 
sind viele in scherbenartige Stickchen zersprungen, sie zeigen 
schwache Politur oder haben das Aussehen von Dreikantern, 

tragen also deutliche Merkmale der Bearbeitung durch wind- 
bewegten Sand. Mit ihnen zusammen finden sich kleine matt- 
glanzende Kalkstiicke mit grubigen Vertiefungen, offenbar Reste 
von Lo8konkretionen. Der Ablagerung dieses Sandes ging 
also eine LoSbildung voraus; da alterer und jingerer L68 noch 
dariber liegen, ist sie mit einer der Alteren LéSstufen gleich- 
alterig. Unter dem Sand wird eine siiS8wasserkalkartige Mergel- 
bank sichtbar, die Succinea Schumachert, Planorben und 
mehrere auf ein eiszeitliches Klima hinweisende Arten fihrt. — 
Dann wurden die am Nordende des gleichen Hiigels gelegenen 
groBen Sandgruben von Mietersheim besichtigt. Hier sind als 
alteste Ablagerung Schotter der Schwarzwaldhochterrasse zu 
sehen. Zu ihnen gehdren auch die dariiberliegenden, etwa 5 m 
machtigen roten Schwarzwaldsande, die in ihrer oberen HaAlfte 
durch eine tiefgriindige Verwitterung gelb gefarbt sind. Be- 
merkenswert ist das Vorkommen von HKquus Mosbachensis in 



diesem Sande. SBedeckt wird er von zwei Stufen Alteren 
Lésses mit starken Verwitterungszonen und dementsprechend 
sehr gro8en L68konkretionen. Als Einschaltung zwischen dem 
alteren und dem jiingeren L68 tritt in diesen Sandgruben die 
Rekurrenzzone in verschiedenen Ausbildungsweisen auf, als 
geschichteter L68, L68 mit gerollten Lé68konkretionen, als 
Sandl58 mit Gerdllen und SiSwasserschnecken. Als Ursprungs- 
ort dieses Sand- und Geréllmaterials lie® sich eine in geringer 
Entfernung auf der Hohe des Hiigels gelegene Sandablagerung 
nachweisen. — Von hier fihrte der Weg nordwarts dem Ge- 
birgsrande entlang. Dabei war die Terrassennatur der , Rand- 
hiigelzone* zumeist sehr schén zu erkennen. Die fast stets 
gleichbleibende Erhebung der langen schmalen Ricken iber 
die Rheinebene legt nahe, sie mit einem alten diluvialen Rhein- 
lauf in Verbindung zu bringen. In Oberschopfheim wurde 
noch eine groBe, iber die grobsehotterige Niederterrasse hinaus- 
ragende Ablagerung feinen und feinsten l68a4bnlichen Rhein- 
sandes besichtigt, die gegen den Schwarzwald hin sich mit 
Schwarzwaldsand vermengt und von zahlreichen konkretions- 
artigen Kalkbanken durchzogen ist. Aus solchen alten Sand- 

-massen ist wahrscheinlich der L68 des Rheintals ausgeblasen 
worden. Von Niederschopfheim aus erfolgte die Rickfahrt 
nach Freiburg. 

Spaziergang iiber den Schlofberg nach der Kartaus 
am 7%. August. 

Vom Fihrer Herrn SCHNARRENBERGER 

Bei der Versammlung auf dem Minsterplatz machte der 
Fihrer auf den Baustein aufmerksam, Hauptbuntsandstein von 
Tennenbach aus der Emmendinger Vorbergzone, dessen fein- 
kérnigere Banke auch das Material zu den Figuren und kést- 
lichen Wasserspeiern geliefert haben, die in der eindeutigen, 
groben und saftigen Art des Mittelalters menschliche Leiden- 
schaften und Verirrungen darstellen. 

Wenige hundert Meter vom Minsterplatz nach Osten st6Bt 
das wellige Terrain, auf dem Freiburg errichtet ist, in scharf 
ausgepragter Kante an den steilen Abhang des SchloBbergs, 
der aus typischen, recht steilen N—S-streichenden Renchgneis- 
massen aufgebaut ist. Haufig sind schon cordieritfihrende 
pegmatitische Bestandmassen, die auf Schapbachgneis zu deuten © 
scheinen, der in gréBerer Tiefe anstinde. 

Von einem Punkte in der Nahe der Dattlerschen Wein- 
stube und vom Stidsporn (Kanonenplatz) wurde die Topo- 
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graphie erlautert. In gewaltigem flachen Schuttkegel er- 
fallen die Schotter der Dreisam, ihrer Nebenfliisse und der 

Elz den Vordergrund, der vom Schwarzwald, den Emmen- 
dinger Vorbergen, dem Kaiserstuhl, der Mengener Bricke 
(Tertiar) und dem Schénberg umrahmt ist. Die Vogesen 
waren nicht zu sehen. Die Vereinigung mit der Niederterrasse 
des Rheins und der gemeinsame Durchbruch bei Riegel wurden 
erlautert sowie die Bedingtheit der topographischen Formen 
durch den geologischen Bau. 

Der Verlauf der Hauptschwarzwaldverwerfung ist 
gut zu erkennen. Er fihrt am WestfuBe des SchloSberges 
entlang, iiberschreitet die Dreisam unterhalb des kleinen 
Wasserfalles bei der Schwabentorbriicke und ist tiber den 
Lorettoberg und Schonberg bis an den Westabfall des Blauen 
zu erkennen. | 

Die Stadt selbst liegt auf dem Schuttkegel, dessen allu- 
viale Zerteilung durch tiefe Rinnen, Gerberau—Schlachthaus, 
Marienbadrinne, Minsterplatz—BismarckstraBe—Spitalgarten 
und Minsterplatz—Stadtgarten—Alter Friedhof schon in der 
Festungszeit benutzt und verdndert wurde. 

Der Promenadenweg am Siidrande des Berges vom 
Kanonenplatz zum Hirzberg und ein schéner Aufschlu8 an 
der neuen WaldstraBe unterhalb des St. Katharinen-Brunnens 
gaben Gelegenheit zur Demonstration und Erlauterung des 
heutigen Standes der Gneisforschung im Schwarzwald. 

Die Gneismassen des Freiburger Hinterlandes sind von 
Basaltgangen stark durchtrimmert. An die 20 Gange sind 
bekannt und durch die Neuaufnahmen gefunden worden. Und 
wenn man an ein Wort von A. SAUER denkt, daB8 auf einem 
Schwarzwaldblatt noch nicht der 1000. Teil wirklich auf- 
geschlossen ist, so ersteht die Vorstellung von einer schwamm- 
artigen Durchtrankung der Gneismassen. 

Hiner der bedeutendsten und langst bekannten wurde beim 
Abstieg ins Dreisamtal im Waldchen oberhalb des Hirzberger 

Hofes gezeigt. 
Der gro8e Steinbruch unterhalb von Kartaus zeigt typi- - 

schen cordieritfihrenden Renchgneis. Die pegmatiti- 
schen Bestandmassen fiihren das Mineral besonders reichlich; 
bei recht grobem Korn gesellt sich hier und gegentiber am 
» WeiBen Fels“ beim Waldsee blauer und dunkler Turmalin bei. 

Der Gneis selbst ist quer tber das Flu8bett in der 
kleinen Stromschnelle sowie weit flu8aufwarts, nach der Mitte 
des Tales zu sichtbar. Die Aufnahme des Blattes Freiburg 
hat die hohe Wahrscheinlichkeit ergeben, da8 in der ganzen 

36 
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Kirchzartener Flache die Verhaltnisse Ahnlich liegen, die 
Schotterauffillung sich in sehr engen Grenzen halt. Das 
groBe, héchst eigentiimliche Tal fallt also nicht aus dem Typ 
der groBen Schwarzwaldtaler heraus. Trotzalledem ist aber 
die Grundlage der Talbildung tektonisch, die Kirchzartener 
Flache setzt deutlich in die hdher liegende Staffel des Rot- 
liegenden Kessels St. Peter—St. Margen fort. Auch der 
fernere Zusammenhang mit dem Bonndorfer und Lenz- 
kircher Graben ist jetzt schon in groSen Zigen erkenntlich. 
Der Fihrer demonstrierte ihn an der Lage der wohl erkenn- 
baren Peneplain. 

Eine gro8e Zahl Teilnehmer folgte noch in die Amphi- 
bolitbriiche am Ausgange von Ebent. Hier sind amphi- 
bolitische Massen von kilometerweit schwebender Erstreckung 
und kuchenférmigem Verband aufgeschlossen, die in die 
hangenden Glimmergneise allmahlich bankférmig tbergehen mit 
Zwischenschaltung granulitischer Lagen. Die hangenden Gneise 
fihren Lagen von grinen plattigen Kalksilikatfelsen und 
Fleckengneisen (Gedritgneise). Der allgemeine Habitus ist 
der eines alten Diabaslagers. 

Uber die Niederterrasse der Dreisam und die eingebetteten 
Zwischenstufen fiihrte der Weg zur Haltestelle des Trams beim 
Waldsee. 

Exkursion Lorettoberg—Giintersthal—Kyburg 
am 8. August 

vom Fihrer Herrn SCHNARRENBERGER. 

Der Lorettoberg mit dem Hildaturm tragt einen ca. 40 m 
dicken Schild von Buntsandstein, der allem Anschein nach 
direkt dem Gneis aufliegt. Der Buntsandstein 1a8t als tiefste 
Schichten das Hauptkonglomerat erkennen, und in den 
groBen Brichen auf dem Westabhang oberen Buntsandstein mit 
charakteristischen violetten, mirben Sandsteinlagen, die be- 
zeichnend sind fir den Karneolhorizont. 

Diesen Briichen galt der erste Gang vom Versammlungs- 
platz aus. Die geologischen Verhaltnisse des Lorettoberges 
haben eine bedeutende Rolle gespielt bei den Planen zur Um- — 
leitung der Héllentalbahn und Verlegung des Bahnhofs Wiehre. 
Jetzt wird ein Tunnel den Berg durchbohren, dessen Achse 
gerade unter der Spitze hindurchgeht. 

AuBer dem stereometrischen Verhaltnis zwischen Bunt- 
sandsteindecke und Gneisunterlage kamen bei der obigen Frage 
eine groBere Anzahl merkwirdiger breiter brecciéser ver- 
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kieselter Ruscheln mit glanzenden Harnischen in Betracht. 
Sie laufen alle der Hauptschwarzwaldverwerfung sehr nahe 
parallel und ergaben durchweg nur sehr kleine Schollenver- 
schiebungen. Ihr deutliches Einfallen gegen das Gebirge schien 
fiir die ANDREAE-SALOMONsche Anschauung zu sprechen, nach 
der die Rheintalspalten gegen das Gebirge einfallen, das Ge- 
birge also die versinkenden mesozoischen und tertiaren Massen 
uberschiebe. Die Bevbachtungen der letzten zehn Jahre und 
Aufnahmen von Basel bis gegen die Kinzig haben aber gezeigt, 
daB die Spalte iiberall, wo sie zu sehen oder ihr Verlauf aus 
Beobachtungen zu errechnen ist, deutlich und verhaltnismafig 
flach yom Gebirge wegfallt, genau so, wie es die Alteren Profile 
darstellen. Der Weg fiir die mechanische Deutung der Ruscheln 
zeigt'ihre Eigenschaft, nahezu senkrecht auf den Schichtflachen 
des Sandsteines zu stehen. Die Buntsandsteintafel selbst ist 
auBer ihrer allgemeinen Neigung nach Nordwest in flache Falten 
gelegt, deren eine gerade im Kern durch den Steinbruchbetrieb 
getroffen ist. 

Die Gneisunterlage ist auf der Ostseite des Berges beim 
Aufstieg durch die MercystraBe sichtbar, die Buntsandstein- 
auflage beim Forsthaus unterhalb des Turmes. Die Spalte 
selbst verlauft durch den Pa8, auf dem der Lorettohof liegt, 
und ist von hier aus gut im Gelainde zu demonstrieren bis 
auf die Héhe von Sélden. Der untere Lorettohof (v. Kocu- 
Grinberg) ist beim Erdbeben vom 16. November 1911 ganz 
besonders mitgenommen worden. Er mu8 iber der Spalte 
selbst liegen. Der naheliegende Schénberg in seinem mar- 
kanten geologischen Aufbau bot dem Fihrer Gelegenheit, 
sich tiber das Schichtenprofil im Rheintal, dessen tektoni- 
schen Bau und mechanische Deutung auszusprechen. 

Die kihle WaldstraBe nach der Kyburg gab Einblick in 
die hydrologischen Verhialtnisse des Gneisgebirges, in die. 
Schuttbildung und deren Textur sowie in das Verhaltnis der 
Renchgneismassen zu den mehrorts durchbrechenden Granit- 
gangen. 



C. Exkursionen nach der Versammlung. 

Exkursion in das Moranengebiet von Neustadt 
am 9. August 

vom Fihrer Herrn DmEoKe. 

Nach einer Fahrt durch das Hoéllental langten gegen 
3 Uhr die Teilnehmer in Neustact an. An Stelle von 
Herrn SCHALCH fihrte Herr DEECKE erst zu dem Kalksilikat- 
fels der Fehren oberhalb der Stadt, dann durch das eigen- 
timliche Nebental nach den Moraénen am Ausgange des Joos- 
tales. Renchgneise, Amphibolite, feinkérnige Granite und 
Porphyre wurden unterwegs besichtigt und schlieBlich ein 
Uberblick itiber die Moranenlandschaft des Gutachtales ge- 
geben. Gegen '/,7 Uhr traf man wieder in Neustadt ein. 

Exkursion in das Culm von Lenzkirch am 10. August. 
Vom Fihrer Herrn von Buspnorr. 

Der Morgenzug brachte die 45 Teilnehmer von Neustadt 
nach der Station Kappel-Grinwald; hier wurde zunachst die 
Endmorane der letzten Kiszeit angesehen. Kine kurze Wande- 
rung durch das Verbreitungsgebiet des Schluchseegranitits fihrte 
uns dann zur Lochmihle bei Unter-Lenzkirch, wo in einem — 
Steinbruch das jungkulmische Konglomerat mit eingeschalteten 
Pflanzenschiefern aufgeschlossen ist. Kurz vorher hatte man 
noch einen schénen Uberblick tiber die nérdliche Staffel des 
Lenzkircher Grabenbruches und die sie begrenzenden Ver- 

werfungen vom Hochfirst und Pflumberg. 
Durch Lenzkirch hindurch, wo das Kulmkonglomerat, 

z. T. schén glazial geschrammt, anstehend mehrfach beobachtet 
werden konnte, wanderten wir zur Schlichthohe; dort ist tiber 
dem Konglomerat, durch eine schmale Breccienschicht von ihm ~ 
getrennt, ein fluidaler Quarzporphyr aufgeschlossen. Hine ein- — 
gehende Diskussion ergab die Richtigkeit der Deutung des- 
selben als Decke tiber dem Konglomerat. Viel Interesse er- 
weckten weiterhin die Aufschliisse des Triimmerporphyrs bei 
Alt-Urach und am Mittelberg; die Hntstehungsmoglichkeiten 
dieser eigentiimlichen Porphyritbreccie wurden eingehend dis- 
kutiert. Durch das Walkenloch im Schwendetal, wo ein 
Glimmerporphyritgang und eine im Quarzporphyr anscheinend 
schwimmende Schieferscholle aufgeschlossen waren, begaben 
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wir uns auf die Spitze des Schwendestutzen, der einen schénen 
Uberblick tiber den siidlichen Schwarzwald bis zum Feldberg 
gewahrte. Von da ging es abwarts, tiber den durch eine 
Mordane abgestauten und jetzt trocken liegenden See bei Hinter- 
hauser nach Schluchsee; hier wurde eine Mittagspause gemacht. 

Nachmittags war die Exkursion leider einigerma8en durch 
Regen beeintrachtigt. Trotzdem konnten die wichtigsten Auf- 
schlisse eingehend untersucht und erlautert werden. Es galt, 
sich einen Uberblick tiber den Aufbau der siidlichen héheren 
Staffel des Lenzkircher Grabens zu verschaffen. Mit Auto und 
Wagen begaben wir uns nach Aha zu dem Steinbruch, in 
welchem die siidliche Randverwerfung zwischen Granit und 
alten Grauwackenschiefern mit schénen Harnischen und Reibungs- 
breccie ausgezeichnet aufgeschlossen ist. Von den jingeren 
kulmischen Gesteinen (Konglomerat, Triimmerporphyr) ist in 
diesem Grabenteil nichts erhalten, und auf die alten Schiefer 
folgt direkt eine gleichstreichende Zone gepreBter Granite, 
die anscheinend mit dem Granitit von Schluchsee zusammen- 
hangen. Im Wald éstlich vom Windgfallweiher konnte dieser 
gepreBte Granit gezeigt werden. Ferner war daselbst zu sehen, 
wie diese Granite in zahllosen aplitischen Gangen die an- 
grenzenden Schiefer und die ihnen eingeschalteten geschieferten 
Amphibolite (aus alten gabbroiden Eruptivgesteinen entstanden) 
durchtriimern und injizieren. Hier teilte sich die Exkursion; 
eine Partie fuhr direkt nach Titisee, um die Morane am Ende 
des Sees anzusehen, -wahrend ein anderer Teil noch zum Hoch- 
Spirn bei Raithenbuch hinaufstieg, wo in einem schénen Auf- 
schlu8 die Injektion der Gneise durch den gepreSten Granit 
zu beobachten ist. Es wurde hier besonders hervorgehoben, 
da8 diese carbonische Granitinjektion mit dem Proze8 der 
Gneisbildung keineswegs zusammenhangt, und da8 dieser jeden- 
falls viel weiter zuriickliegt. Uber Altglashiitten fuhren wir 
dann nach Titisee und mit der Bahn zuriick nach Neustadt, 

wo zum zweitenmal tbernachtet wurde. 

Exkursion in die Trias- und Juraformation der Baar 

am 11. August. 
yom Fihrer Herrn DEECKE. 

An Stelle des erkrankten Herrn SCHALCH hatte Herr 
DEECKE die Fihrung tibernommen. Nach der Hisenbahnfahrt 
bis Bachheim wurde zunachst ein topographisch-geologischer 
Uberblick itiber den Bonndorfer Graben und Wutachtal ge- 
wonnen, dann der Weg iber den hochliegenden diluvialen 
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Talboden zur Wutachschlucht angetreten. Beim Abstieg wurden 
Keuper, Lettenkohle und oberer Muschelkalk bis zu den 
Pemphixschichten durchquert und speziell auf die miachtige 
Oolithbank und deren Bedeutung hingewiesen. Im Steinbruch 
an der Bruderhalde war das Keuperprofil vom mittleren Gips- 
keuper bis zum Roten Ton tiber dem Stubensandstein entblost. 
Unten an der Wutachmihle konnten als Erganzung dazu die 
Lettenkohle und der Grundgips des Keupers in Augenschein 
genommen werden. Oben in Ewattingen zeigte eine Grabung 
den obersten Keuper mit bunten Tonen und die unmittelbare 
Auflagerung der Psilonotenbank auf diesen, sowie einen Quer- 
schnitt durch den unteren Lias bis zu den Obtusustonen. © Die 
siidliche Randverwerfung des gro8en Grabens wurde beim Ab- 
stieg nach Aselfingen gequert und hinter diesem Dorfe im 
Aubachgraben das prachtvolle Liasprofil von den Obtusustonen 
bis zu den mittleren Opalinustonen angesehen. Dann fand in 
der Scheffellinde zu Achdorf das Frihstiick statt. Von Ach- 
dorf ging es nachmittags in der Runse des Schleifenbachleins 
iiber rutschende Opalinustone zum Aitrachtal hinauf, wobei 
der Dogger bis zu den Blaukalken entbl68t zu sehen war. 
Vor Blumberg und hinter dem Dorfe fand man Kulmgesteine, 
welche den Zusammenhang des diluvialen Wutach- und des 
Aitrachtales beweisen, also den alten Lauf der Wutach-Donau 
bezeichnen. Am Lindenbihl bei Zollhaus Blumberg bot ein 
Anbruch die Impressatone und auf der Spitze des Higels ein 
alter Bruch Gelegenheit, den transgredierenden miocanen 
Turritellenkalk und die roten Helicitenmergel kennen zu lernen. 
Nach einer letzten topographisch-geologischen Ubersicht tiber 
den Steilabfall des Randen ging man zur Bahn und fuhr uber 
Immendingen nach Donaueschingen. 

Exkursion in die Umgebung von Immendingen 
am 12. August 

vom Fihrer Herrn W. Spitz. 

Die gré8te Zahl der Teilnehmer an der Exkursion kam 
von Donaueschingen her nach Immendingen und kreuzte so 
Keuper, Lias und Dogger der Baar ungefahr in der Richtung 
des Schichtfallens. Von Geisingen an bestimmt der Malm 
die Formen der die Donau begleitenden Berge. Die wald- 
bedeckte Malmtafel der Alb erhebt sich mit steilem Trauf aus 
dem offenen fruchtbaren Gelande der Baar. Wenig westlich 
von Immendingen tauchen die siidéstlich fallenden Schichten 
des obersten Doggers unter das Niveau der Donau. 
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Bei. der Ankunft in Immendingen steht man bereits in 
den Impressamergeln, die auf Blatt Mohringen etwa 35—40 m 
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machtig sind. Ihrer mittleren, hier gern etwas verschwammten 
und recht fossilreichen Zone galt der Besuch des ersten Auf- 
schlusses, der Kiesgrube hinter der ehemaligen Fabrik westlich 
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vom Bahnhof. Kleine Stotzen, die meist deutlich die Reste 
von Spongien erkennen lassen, treten aus dem Hang heraus 
und vereinigen sich mit weniger stark verschwammten Partien 
zu unregelmaBig dicken Banken, die den leicht verwitternden 
grauen Mergeln eingelagert sind. Namentlich von den un- 
scharfen Grenzen der Stotzen gegen die Mergel stammen die 
reichlichen, meist gut erhaltenen Reste, Schwimme, Brachio- 
poden, Echinodermen, Cephalopoden, Serpeln usw., die sich 
auf der Halde auflesen lassen, eine typische Rifffauna. Die 
Grenze gegen die Wohlgeschichteten Kalke ist etwa 15 m 
héher am Hang zu suchen, wo der Wald sich tiber dem 
Gestriipp des Odlandes erhebt. An dieser Grenze stellt sich 
haiufig eine 4hnliche verschwammte Zone ein, die ,,Lochen- 
schichten” Schalchs. 

Tribe Witterung verhinderte von hier aus einen Uberblick 
uber das Gelainde zu gewinnen. 

Der Weg durch Immendingen fihrt durch den Schutt- 
kegel des WeifSenbaches, eines kleinen Wasserchens, das in 
verhaltnismafig gro8em Tal in der Richtung des Schichtfallens 
der Albtafel von NW herkommt. Der ehemalige Oberlauf 
mu8 in der Baar gelegen haben, heute liegt eine flache Tal- 
wasserscheide im Zug des Albtraufs in den Parkinsonitonen. 
Das Wei8enbachtal zeigt die erste fiir uns wichtige tektonische 
Tatsache, das Siidostfallen der Schichten der Albtafel, das 
hier stirker ist als das Gefalle der von NW kommenden 
Taler und auch starker als die Neigung der Hochflache. 

An einen ehemals wirtschaftlich bedeutenden Erwerbs- 
zweig auf der Albhochflache erinnert u. a. ein guBeiserner 
Brunnen, einheimisches Erzeugnis. inst ging auf der Hoch- 
flache eine reiche Graberei auf Bohnerz um; das Erz wurde 
an verschiedenen Stellen, z. B. gleich oberhalb Immendingen 
in der Amalienhiitte in Bachzimmern, verhittet, und heute 
sind noch Maschinenfabriken an der Donau, deren Herkunft 
auf die Verhiittung des Bohnerzes und der Hisenoolithe des 
Doggers zurickzufihren ist. 

Man verlie8 dann Immendingen auf der alten Mohringer 
StraBe, die nach NNO in ein kleines Talchen fihrt. Zur 
Linken sieht man im Talhang des WeifSenbaches an der 
Grenze von Acker- und Weideland und Wald die Grenze der 
Impressamergel gegen die Wohlgeschichteten Kalke auf etwa 
700 m; rechts fallt die Acker-Waldgrenze, nur wenig hoher 
gelegen, etwa mit der Unterkante der Quaderkalke zusammen. 
Wenige Schritte weiter aufwirts im Talchen zeigt sich die 
so erkannte Stérung im Aufschlu8. Die wohlgeschichteten 
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Profile durch den Jura der Umgebung von Immendingen. 
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Kalke fallen steil nach O ein, mit etwa 70°, im Verbindungs- 
schenkel der etwa N 10° O streichenden Immendinger Flexur, 
des zweiten bedeutenderen tektonischen Klementes der Gegend. 
Die alte Mohringer StraBe durchmi8t die wohlgeschichteten 
Kalke, in die sie in der unteren Biegung der Flexur eintritt, 
und verlaSt sie an der Grenze gegen die mittleren Malmmergel 
in der oberen Biegung. Der Blick entlang den steilstehenden 
Schichten in der Mitte des Weges nach § trifft die Donau 
bei den Versinkungsstellen oberhalb des Immendinger Wehres. 
Die Flexur hat an der alten Mohringer Stra8e eine Sprung- 
héhe von etwa 100 m; sie lieB sich noch etwa 2 km nach § 
und etwa 7 km nach N gut verfolgen, wenn auch ihr Ausma8 
betrachtlich abnimmt. Es ist anzunehmen, da8 sich auch noch 
eine gleichsinnige Verwerfung an der begangenen Stelle an 
die Flexur anschlieBt. Wie das besuchte sind noch mehrere 
kleine Talchen unmittelbar an die Flexur geknipft, im be- 
sonderen an die steilstehenden Mergel in ihr. 

Wo der Weg die Hohe erreicht, ist die obere Biegung 
der Flexur gut aufgeschlossen in den obersten Schichten der 
wohlgeschichteten Kalke. Diese Zone ist recht fossilreich und 
ist charakterisiert durch Oppelia Wenzeli Opp. . 

Der Weg nach SO durch das Leitzenfeld fihrt dann, 
nachdem die steilstehenden mittleren Malmmergel und die 
Quaderkalke rasch tiberschritten sind, durch den Massenkalk 
des unteren Schenkels der Flexur. Ein drittes fir die Tektonik 
der Gegend wichtiges Element macht sich hier bemerkbar. 
Das von der Donau in grofem zungenférmigen Bogen um- 
flossene Gebiet zwischen Immendingen und Modhringen, das 
Leitzenfeld, stellt eine deutliche Mulde dar, mit etwa NS ver- 
laufender und nach § schwach einfallender Achse. Im Kern 
der Mulde fielen die zahlreichen, im trockenen Sommer 1911 
umgekommenen jungen Fichten auf, die meist in auBerordent- 
lich sparlicher Bodenkrume itiber dem A4u8erst durchlassigen 
Massenkalk wurzeln. Der gréSte Teil. des Massenkalkes ist 
in der Umgegend von Immendingen normal gut geschichtet, 
und nur die unteren Partien fihren die bekannten Kiesel- 
knauer. In einem Steinbruch unweit der ,,Buche“ war diese 
Zone zu sehen, aufgeschlossen tiber dem dort hauptsachlich 
gewonnenen Quaderkalk. Dieser, durch Retneckia pseudo- 
mutabilis Lor. und Oppelia gigas charakterisiert, erreicht — 
auf Blatt Méhringen und in der weiteren Umgebung héchstens 
eine Machtigkeit von etwa 15m. Zahlreiche Briche in ihm 
haben bei Immendingen Material zum Bau der Schwarzwald- 
bahn geliefert. Der nachste Aufschlu8 zeigte im dstlichen 
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Schenkel der Mulde an der neuen LandstraBe gegeniiber dem 
kleinen Méhringer Tunnel nach W fallende Wenzelz-Schichten, 
dariiber die Zone mit reichlichen Sutneria Galar Opp., die 
Crinoidenbank, die als Grenze gegen die mittleren Malmmergel 
betrachtet werden kann, und dariber deren unterste graue 
Schichten mit Sutneria Reineckiuna, Qv. 

Zugunsten der Donauversinkung wurde auf einige Auf- 
schlisse in den mittleren Malmmergeln verzichtet, und man 
ging quer uber die Donau-Aue im Brihl zum Bette des 
Flusses, tiber dem sich im S$ der steile Prallhang erhebt. 
In diesem sind die obersten Schichten der Wohlgeschichteten 
Kalke wenig tiber dem Flu8 an einigen Stellen aufgeschlossen. 
Das FluBbett selbst ist etwa 1—2m unter die Aue ein- 
geschnitten und erfillt mit Schottern, meist Wei8-Juragesteinen, 
die nur schwach gerollt sind, mit Schwarzwaldgeréllen und 
mit nur sparlichen Resten der in der Baar anstehenden Schichten. 
Talab ist das Bett vollstandig trocken, einige wenige Pfiitzen 
bilden den Ubergang und wenig oberhalb verschwindet die 
Schwarzwald-Donau. Auf eine betrachtliche Strecke beob- 
achtet man im Flu8 Strémungen, die sich nach dem Siidufer 
wenden, und an diesem hauft sich stellenweise angeschwemmtes 
Genist und schmutziger Schaum auch an den geraden Stellen. 
Die deutlichsten Versinkungen sind in kleinen Buchten zu be- 
obachten. Das trockene Bett zeigt den vielfachen Wechsel 
yon Kiesbanken und flacheren oder tieferen Mulden. Das 
Wasser tritt, wie Versuche bestatigt haben, 12 km sidéstlich 
und etwa 170m tiefer in der Aachquelle zutage und geht 

zum Bodensee, also ins Flu8gebiet des Rheines. 
Am Prallhange entlang fihrte dann der Weg zu der 

oberen Versinkungsstelle beim Immendinger Wehr. An dieser 
Stelle flieBt die Donau in dem Verbindungsschenkel der weiter 
noérdlich besichtigten Flexur. Aus dem breiten Flu8 stromt 
das Wasser in einzelne Buchten und Kanalchen, die in eine 
kleine Aue fiihren, und versinkt dort in Léchern in dem 
unteren Teil der wohlgeschichteten Kalke in der unteren 
Biegung der Flexur. Der Steinbruch gerade iiber diesen Ver- 
sinkungsstellen zeigt die mittlere fossilreiche Zone und hangende 
Teile der Wohlgeschichteten Kalke unruhig gelagert mit deut- 
lichem O-Fallen. 

An der Mauenheimer Strafe traf man bald in der Richtung 

des Schichtfallens ansteigend die obere Grenze der wohl- 
geschichteten Kalke und die Reineckianus-Zone in schlechten 
Aufschlissen. Wo dann der Weg in ein kleines Talchen 
einbiegt, steht man bereits in den unteren Partien der Massen- 
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kalke. Diese sind hier gelb, kérnig und lécherig ausgebildet 
mit zahlreichen Kieselknauern und lassen noch deutlich eine 
Schichtung erkennen. Diese Ausbildung wird auf Blatt Méh- 
ringen und Umgebung mehrfach doch nieht immer, unmittelbar 
uber den Quaderkalken angetroffen. Geht man ins Hangende, 
so wird das Korn feiner, die Farbe heller und die Schichtung 
deutlicher, bis wir, schon ehe die Hochflaehe erreicht ist, 
ein Gestein antreffen, das den Namen Plattenkalk, der friher 
darauf angewandt wurde, erklarlich erscheinen 1a8t. 

An der StraBe, beim Lagerplatz 9, wurden die ersten 

Spuren vulkanischer Tatigkeit angetroffen. Ein ganz kleines 
Basaltgingchen durchsetzt die geschichteten Massenkalke und 
hat sie am Salband blaugrau, weiter entfernt rot gebrannt; 
nicht weit davon entfernt trifft man einen zweiten kleinen 
Gang an, der jedoch das Nebengestein nicht so deutlich be- 
einfluBt hat. 

Mit der Hochflache erreicht man dann wieder neben den 
Waldern Ackerland in den schon etwas tonreicheren obersten 
dinnplattigen Teilen der Massenkalke. Deutlich hebt sich 
tiber das schwach gewellte Plateau das Howeneg mit seinen 
Basalten und Tuffen heraus. 

Exkursion in den Jura an der Donau am 12. August 
Fuhrer Herr SCHNARRENBERGER. 

Nach beendetem Frihstiick um 2 Uhr itibernahm Herr 
SCHNARRENBERGER die weitere Fihrung. Zuerst wurden die 
tektonischen und morphologischen Verhialtnisse der Gegend 
vom Gipfel des Héwenegg aus demonstriert. Die weit hin 
herauspraparierte Unterlage des Tertiars (Peneplain?) fallt 
stetig und langsam nach dem Bodensee zu ein. Die Haupt- 
briiche, vor allem der kesselférmige Kinbruch, in dem die 
Hegauvulkane liegen, traten anfainglich noch gut heraus. Die 
Aussicht wurde aber spater durch Nebel verhindert. Die 
Nordsiidlinie Hoéwenegg, Hohen-Hiwen, Stoffeln war 
an der Kindeckung des Stoffeln durch den mittleren Berg gut 
zu erkennen. 

Nun wurden die stratigraphischen Verh4ltnisse des Tertiars 
der Umgebung, das Alter der Eruptionen dargelegt, und der 
nun fast ausgeraumte Basaltstiel, der trichterformig in den 
Tuffen liegt, besichtigt. Die Bedeutung der stromartigen 
Zwischenlagerungen sowie der Basaltmassen unter der Burg, 

die strittig schienen, wird der Abbau in -kirzester Frist klar- 
stellen. 



Im Gegensatz zu der erdriickenden Komplexitat des Kaiser- 
stuhls ist der petrographische Inhalt der Hegaumassen ein- 
fach. Nephelin-Melilithbasalte mit makroskopisch gering- 
figigen Anderungen des Habitus und Phonolithe, beide mit 
reichlichen Tuffen, sind die einzigen bis jetzt gefundenen 
Gesteine. 

Uber die Mauenheimer Basalttuffe fihrte der Weg nach 
dem Hichenbohl. Hier wurde der Aufbau des oberen weifen 
Juras (0—{) demonstriert, der eine deutliche, bis Friedingen 
verfolgte Dreiteilung erkennen lat und weitgehende Analogien 
zeigt mit den Verhaltnissen im Gebiet des Ulmer Zement- 
mergels Gerhausen—Schelklingen. 

Der ganze gebankte Komplex kann im Donau-Aachgebiet 
durch Massenkalke, ,,Stotzen“, ersetzt werden, deren Gleich- 
altrigkeit mit dem unteren Kalkkomplex (60—70 m) ein- 
wandfrei nachweisbar, fir den mittleren und oberen Teil sehr 
wahrscheinlich ist. 

Der durch die Aufnahmearbeiten geférderte fossile Inhalt 
wurde genannt; die eigene Ausbeute der Teilnehmer war ver- 
standlicherweise gering. Im oberen Viertel des untern Kalk- 
horizontes befindet sich die schon in der alten Literatur ge- 
nannte Mauenheimer ,,Breccie’, eine 80—120:cm starke rét- 
liche, sehr feste Kalkbank von der Zusammensetzung der 
Stotzen, aber dichterem Gefiige. Die knollig-hdckerigen Be- 
standteile scheinen Schwimme zu sein. Hydrozoen (Ellipsak- 
tinien) wurden bis jetzt keine beobachtet. Diese finden sich 
aber reichlich in den gewohnlichen Kalkbanken des Liegenden. 
Man wird abwarten miissen, ob die Untersuchungen der schwa- 
bischen Forscher Handhaben geben werden zur Deutung der 
anscheinend vollig verkalkten Dinge. 

Dem mittleren, rauhen, mergeligen Komplex von 
blauer und alanemenen Farbe und etwa 50 m Miachtigkeit ent- 
sprechen durch seitlichen Ubergang die Oolithe von Hat- 
tingen. 

Diese wurden sehr versteinerungsreich und in identer 
petrographischer Ausbildung mit Schnaitheim sidlich von 
Hattingen in einem gro8en Steinbruch gezeigt. Das Material 
eignet sich vorziglich als Pflasterstein. Dariber liegt in der 
Engener Gegend der obere kalkige, braun verwitternde Kom- 

plex mit tber 100 m Machtigkeit. 
Nach dem anstrengenden Tagwerk erfreute ein guter 

Abendschoppen und ein stolzer schéner Menschenschlag die 
Teilnehmer, die sich nun in zwei Partien trennten. 



Exkursion in das Eruptivgebiet Hohentwiel—Krahen—- 
Magdeberg — Welschingen am 13. August 

Vom Fihrer Herrn SCHNARRENBERGER. 

Dieser Ausflug galt den Perlen des Hegaus, den Phono- 
lithbergen. Auf dem Wege zum Twiel wurde kurz hinter 
der Stadt Singen die Aach iberschritten, die mit imponierender 
Wassermasse dem Bodenseée zu zieht. 

Auf halber Héhe des Berges gab der Fihrer einen Uber- 
blick tiber die zu FiBen liegende glaziale Landschaft, in der 
die halbkreis- oder sichelférmig hintereinander liegenden End- 
moranen des letzten Riickzuges sowie die Ebene yon Singen 
am meisten auffallen. 

Beim Soldatenfriedhof wurde die durch O. FRAAS 
klassisch gewordene Fundstelle fiir den gelben Natrolith be- 
sucht und dann der Gipfel bestiegen, auf dem sich ein schéner 
klarer Rundblick tiber die Gegend bot. 

Nach kurzer petrographischer Charakteristik wurde der 
Bau der Gegend erklart und ihr Zusammenhang mit den 
Eruptionen des Ingaus. 

Nur zu bald fiir die meisten Mitglieder mute von dem 
herrlichen Berg geschieden werden. 

Der zuriickgebliebene Stand der LErntearbeiten verbot 
leider die geplante Fiihrung der Exkursion tiber die Hohe 
(Staufen— Migdeberg). So erfolgte dann der Abstieg ins Aach- 
tal. Nach kurzer Erfrischung am Bahnhof Schlatt, wo sich 
mehrere Teilnehmer trennten, wurde der Hohe Krahen be- 
stiegen, dessen prachtige Felsnadel vom Twiel aus schon Be- ~ 
wunderung erregt hatte. Neben der Freude am Berg kam 
hier die Petrographie zu ihrem Rechte. Die verschiedenen 
Phonolithtypen Twiel, Krahen, Magdeberg wurden mineralogisch 
charakterisiert. Beim Krahen ist die ziemlich randlich ge- 
legene Ausbildung als Fleckenphonolith bemerkenswert. Dieser 
Typ 148t sich noch in den meilenweit entfernten RiSmoranen 

leicht erkennen. 
Fir das Alter der Phonolitheruptionen ist ein kleiner 

Materialbruch der Gemeinde. Mihlhausen wichtig. Hier 
wechsellagern Kalkplatten vom Typ Oningen mit oft papier- 
diinnen Tufflagen. Der reiche fossile Inhalt ist schon von 
O. FRAAS ausgebeutet worden. Im oberen Teil kommen 
Wellenfurchen vor. Die weite Verbreitung dieser Kalke und 
ihre Lage als Decke der ganzen Molasseformation haben die 
neuesten Arbeiten in der Gegend ergeben. 
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Hier schlug fir viele die Scheidestunde. Ein starkes 
Dutzend folgte aber durch das Gebiet der flachen Tuffkuppen 
nach Weiterdingen und auf den Hohenstoffeln, wo man nach 
4 Uhr anlangte. 

Wie vielen wird der herrliche Rundblick noch einmal 
beschieden sein? Schon hoérte man das Surren der Bohr- 
hammer von unten herauf, die dem Schénen ein Ende zu 
machen drohen. Die geologische Struktur der Gegend trat 
nochmals scharf hervor und ein kurzer Uberblick iiber das 
Geschaute der letzten Tage gab die Zusammenhange. Nach 
Norden zu deckte wieder der Hohenhéwen den Héwenegg. 
Im neuen Steinbruch wurde das frische Material mit 

seinen Hinschliissen und Zeolithen geschlagen. — 
Die Schweizer Teilnehmer wandten sich nun ihrer Heimat 

zu, und drei Mann stark, A. SAUER, E. F.SCHER und der 
Fuhrer, gingen an die letzten Punkte des Programms in der 
Richtung auf Engen. 

Die Basaltberge stecken ,bis an den Hals® in einem 
Tuffmantel und dieser in der Molasse. Das war beim 
Abstieg vom Stoffeln nach Weiterdingen hiibsch zu beobachten. 
Die Drahtseilbahn vom Steinbruch nach dem Brechwerk hatte 
hibsche Aufschliisse geschaffen. Fir den Hoherhéiwen war 
dasselbe Verhalten von Welschingen aus zu demonstrieren. 

Der Moranenlandschaft der Welschingen- Depression 
mit der gewaltigen EKndmorane des Ertenhag und dem Zuge 
der Jungendmoradnen von Anselfingen und Neuhausen galten 
die Schlu8diskussionen. 

Rasch flo8 dann den Dreien der Weg unter den FiiB8en. 

Exkursion in die Molasse am 13. August 

Vom Fihrer Herrn DEECKE. 

Gleichzeitig mit der Hegauexkursion fihrte Mittwoch, 
den 13. August, von Radolfzell aus Herr DEECKE eine kleine 
Zahl von Teilnehmern in das Molassegebiet von Uberlingen. 
Von Ludwigshafen am See an wurde in den _ prachtigen 
StraBenaufschliissen die oberoligocine untere Molasse studiert, 
dariiber im Weiherhofsteinbruch die mittlere marine Stufe 
mit ihrer brackischen Oberstufe. Eine kurze Unterbrechung 
im Profil verursachte das breite Bondorfer Tal. Jenseits des- 
selben treten wieder Meeressande heraus, und in dem Hohl- 
wege zum Kaienhofe kann man nun iber diesen die mit 
alpinem Ger6ll erfiillten sandigen SiSwasserkalke, die héheren 
weifen Sande und den oberen Kalkhorizont der SiSwasser- 

a rr a REE ge ee 
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molasse erkennen. Eine Verwerfung schneidet den Riicken, 
und bis zur Hohe des Kaienhofes wiederholt sich die ge- 
samte Schichtenserie. Oben wurde ein Uberblick itiber die 
Molasselandschaft gewonnen; dann ging es hinab durch das 
ganze trefflich erschlossene Profil gegen Billafingen. In der 
unteren Molasse erregte ein schmales schlechtes Braunkohlen- 
flétz noch voriibergehend die Aufmerksamkeit, ebenso auf dem 
Wege im Tale die karahnlichen Ausrutschungen. Nach einem 
einfachen Friihstiick in dem genannten Orte fuhren die Teil- 
nehmer auf einem Leiterwagen nach Uberlingen, wo zum 
Schlu8 in der abgesunkenen Molasse die ,Heidenlécher’ mit 
Interesse angesehen wurden. Damit waren die Exkursionen 
programmmasig erledigt. 
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Deutsche Geologische Gesellschaft. 

Vorstand fiir das Jahr 1914 
Vorsitzender: Herr WAHNSCHAFFE Schriftfiihrer: Herr BARTLING 
Stellvertretende f , BORNHARDT , HENNIG 
Vorsitzende: V » KRUSCH »  JANENSCH 

Schatzmeister : , MICHAEL -,  WEISSERMEL 
Archivar: » SCHNEIDER 3 

Beirat fiir das Jahr 1914 
die Herren: FRECH-Breslau, FRICKE-Bremen, MADSEN-Kopenhagen, OKBBECKE- 

Miinchen, ROTHPLETZ-Miinchen, SALOMON-Heidelberg. 

Die ordentlichen SItZUNGEN der Gesellschaft finden in Berlin im Gebiude 
der Kgl. Preuss. Geol. Landesanstalt und Bergakademie, Invalidenstr. 44, abends 7 Uhr, 
in der Regel am ersten Wittwoch jeden Monats statt, die Jahresversammlungen 
in einer Stadt Deutschlands oder Osterreichs in den Monaten August bis Oktober. | 
Wortrage fiir die Monatssitzungen sind Herrn Professor Dr. JANENSCH tunlichst 
8 Tage vorher anzumelden, Manuskripte von Vortriagen zum Druck spatestems 5 Tage 
nach dem Vortrage an Herrn Konigl. Geologen, Privatdozenten Dr. BARTLING 
einzusenden. Vorlagen itir etwaige Textfiguren miissen spadtestens am Tage des Vortrages 
in Handen des Schriftfiihrers sein. 

Die Aufimahme in die Deutsche Geologische Gesellschaft geschieht auf Vorschlag 
dreier Mitglieder durch Erklarung des Vorsitzenden in einer der Versammlungen Jedes 
Mitglied zahlt einen Jahresbeitrag von 25 Mark. Hs erhalt dafiir die Zeitschrift und die 
Monatsberichte der Geselischaft. (Preis im Buchhandel fiir beide zusammen30M.) Die bis zum 
1. April nicht eingegangenen Jahresbeitrage werden du':ch Postauftrag eingezogen. 
Jedes ausserdeutsche Mitglied kann seine Jahreshbeitrige durch clan Zahlung von 
300 M. abldsen. 

Angebot nur fir die Mitglieder der Gesellschaft. 

Kime beschrankte Anzahi der machstehenden Alteren Jahrgange 

Kanm an die Mitglieder zum Vorzugspreis von 6 M. pro Band (ausser 

Versendungskosten) abgegeben werden. Bestellungen sind direkt an 

Herrrn Dr. @ Schneider, Berlin N 4, Invalidenstr. 44, einzusenden. 

Da die Anzahl der abzugebenden Bande beschrankt ist, empfiehlt 
sich baldige Besteliung. 

Folgende Bande sind zu diesem Preis fiir die Mitglieder 
Kauilich: Bd. 1—6, 11—16, 24—30, 33—45. 

Bei Zusendungen an die Geselischaft wollen die Mitglieder fol- 
gende Adressen benutzen: 

1, Manuskripte zum Abdruck in der Zeitschrift, Korrekturen sowie darauf beziig- 
lichen Schriftwechsel Herrn Kgl. Geologen, Privatdozenten Dr. Bartling, 

2. EKinsendungen an die Biicherei, Reklamationen nicht eingegangener Hefte, An- 
meldung neuer Mitglieder, Anzeigen von Adressenainderungen Herrn Samm_- 
lungskustos Dr. Schneider, 

beide zu Berlin N 4, Invalidenstr. 44. 
3. Anmeldung von Vortragen fiir die Sitzungen Herrn Professor Dr. Janene 

Berlin N 4, Invalidenstr. 43. 
4. Sonstige Korrespondenzen an Herrn Geh. seen Proiessor Dr. Wahn- 

schafiie, Berlin N 4, Invalidenstr. 44. 

5. Die Beitrige sind an Herrn Professor Dr. Michael, Charlottenburg 2, Bleib- 
treustr. 14, Postscheckkonto Nr. 16071 beim Postscheckamt Berlin NW7 
oder an die Deutsche Bank, Depositenkasse Q, in Charlottenburg 2 fiir das 
Konto ,Deutsche Geologische Gesellschaft E. V.“ porto- und bestellgeldfrei ein- 
zuzablen. 



Zeitschrift 

Deutschen Geologischen Gesellschaft. 

B. Monatsberichte. 

Nr. 1. 1913. 

Protokoll der Sitzung vom 5. November 1913. 

Vorsitzender: Herr WAHNSCHAFFE. 

Der Vorsitzende begriiBt die Mitglieder zu Beginn des 
Wintersemesters und macht die Mitteilung vom Ableben der 
drei Mitglieder KINKELIN - Frankfurt, Haas- Kiel, PoTONIE- 
Berlin') und widmet den Verstorbenen folgenden Nachruf: 

Am 15. August d. Js. starb nach Vollendung des 
77. Lebensjahres in Frankfurt a. M. Dr. GEORG FRIEDRICH 
KINKELIN. 

Er war am 15. Juli 1836 in Lindau am Bodensee ge- 
boren, studierte hauptsachlich in Minchen und wurde 1873 als 
Lehrer an die Elisabeth-Téchterschule nach Frankfurta.M. berufen. 
In seiner Mu8ezeit widmete er sich mit gro8em Kifer natur- 
wissenschaftlichen und vorwiegend geologischen Studien, angeregt 
durch seine beiden Freunde, den Landesgeologen KARL KOCH 
und Dr. OSKAR BOETTGER. Schon im Jahre 1873 trat er 
als Mitglied der SENCKENBERGschen Naturforschenden Gesell- 
schaft bei und bekleidete in ihr von 1874—-1885 das Amt 
des ersten Schriftfihrers. Zu seinem geologischen Forschungs- 
gebiete erwahlte er die nahere Umgebung Frankfurts und 
brachte eine vorzigliche Lokalsammlung zustande, die eine 
Zierde des SENCKENBERG-Museums bildet. Mit besonderer 
Vorliebe sammelte er die diluvialen Wirbeltiere von Mosbach 
und die pliozanen Pflanzenreste aus dem Mainzer Becken. 

Seine zahlreichen Verdffentlichungen tiber das Diluvium 
und Tertiar der Frankfurter Umgegend finden sich gréBtenteils 

1) Kin Nachruf auf Herrn Poronié mit seinem Bildnis erscheint 
in einem der nachsten Berichte. 
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in den Berichten der SENCKENBERGschen Naturforschenden | 
Gesellschaft, einige in den Abhandlungen zu den Berichten 
der Wetterauer Gesellschaft, in dem Jahrbuche des Nassauischen ~ 

Vereins fir Naturkunde, im ,HUMBOLDT“ und im Jahrbuche 
der Kéniglich PreuSischen Geologischen Landesanstalt. 

Seine Sammlungen im SENCKENBERG-Museum hat er 
musterhaft geordnet. Er hielt dort vom Jahre 1883 ab Vor- 
lesungen itiber die Geologie der Heimat und stelllte im 
Jahre 1888 in den alten Riumen des SENCKENBERGIANUMS 
eine geologisch-palaontologische Schausammlung auf. In un- 
eigenniitziger Weise widmete er sein Leben ganz seiner 
Wissenschaft. Unter rauher Aufenseite barg er ein warmes 
Herz voll Treue und Zuverlassigkeit. Die Stadt Frankfurt 
verliert in ihm einen ihrer besten Gelehrten. 

Am 2. September d. J. ist der ordentliche Honorar- 
professor an der Kieler Universitat, Geheimer Regierungsrat 
Dr. HIPPOLYT HAAS, auf der Durchreise in Miinchen an 

einem Gehirnschlag plétzlich verstorben. 
HIPPOLYT JULIUS HAAS wurde am 5. November 1855 in 

Stuttgart als Sohn des dortigen Bankiers Davip HAAS ge- 
boren und besuchte daselbst das Gymnasium, um dann seine 
Schulbildung bei den Herrenhutern in Lausanne zu vollenden. 
Er studierte in Heidelberg und Stra8burg und habilitierte sich 
im Jahre 1883 an der Universitat in Kiel als Privatdozent 
fir Geologie und Paldontologie. Dort wurde er 1888 zum 
auBerordentlichen Professor, 1905 zum- ordentlichen Honorar- 
professor ernannt und erhielt 1909 den Charakter als Geheimer 
Regierungsrat. Die Kaiserlich lLeopoldinisch - Garolinische 
Deutsche Akademie der Naturforscher zu Halle a. d. 8S. ernannte 
ihn 1892 zu ihrem Mitgliede und in Anerkennung seiner 
wissenschaftlichen Verdienste wurde ihm 1904 der Rote Adler- 
Orden IV. Klasse verliehen. In der Novembersitzung des 
Jahres 1880 erfolgte auf den Vorschlag der Herren BENECKE, 
‘DAMES und SPEYER seine Aufnahme als Mitglied der Deutschen 
Geologischen Gesellschaft. 

HAAS war in erstér Linie Palaontologe, aber er hat sich 
auch durch wissenschaftliche Untersuchungen auf dem Gebiete 
der Geologie und Petrographie betatigt und auferdem ver- 
schiedene allgemeinverstandliche geologische Schriften heraus- 
gegeben. 

Unter den palaontologischen Arbeiten verdienen diejenigen 
uber die Jurabrachiopoden der Alpenlainder, Elsa8-Lothringens 
und des schweizerischen Jura hervorgehoben zu werden: 
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H. Haas und C. Perri, Die Brachiopoden der Juraformation 
von Elsaf-Lothringen. (Abhandl. z. geol. Spezialkarte von ElsaB- 
Lothringen. Bd. Il, Heft Il, StraBburg 1882.) 

Beitrage zur Kenntnis der liasischen Brachiopodenfauna von Siid- 
tyrol und Venetien. Kiel 1884. 

Etude monographique et critique des Brachiopodes Rhétians et 
Jurassiques des Alpes Vaudoises et des contrées environnantes. 1. partie, 
Brachiopodes rhétiens, hettangiens et sin¢muriens. (Mém. Soc. Paléontolog. 
Suisse, vol. X!, 1885.) 

Kvitische Beitrige zur Kenntnis der jurassischen Brachiopoden- 
fauna des schweizerischen Juragebirges und seiner angrenzenden Landes- 
teile. (Abhandl. d. Schweizer palaontolog. Ges. Vol. XVI, 1889, 
fetens Vol XVIT, 1890; Il.-Teil. Vol. XX, 1893, JID. Teil.) 

Auch tber Tertiar-, Kreide- und im Diluvium gefundene 
altere Fossilien Schleswig-Holsteins hat Haas einige Mit- 
teilungen verdffentlicht: 

Uber Podocrates und Homarus aus dem Mitteloligozin von Itzehoe. 
(Mitteil. a. d. mineralog. Institut d. Univ. Kiel. 1888. Bd. I.) 

Verzeichnis der in den Kieler Sammlungen befindlichen fossilen 
Mollusken aus dem Rupeltone von Itzehoe nebst Beschreibung einiger 
neuer und einiger seltener Formen. (Ebendas. Bd. VII, 1888.) 

Uber einige seltene Fossilien aus dem Diluvium und der Kreide 
Schleswig-Holsteins. (Schriften d. naturw. Ver. f. Schleswig-Holstein, 
Bd. VIL. Kiel 1891.) 

¥ 

Von den petrographischen Untersuchungen, die die Ge- 
schiebekunde Schleswig-Holsteins férderten, seien folgende 
Arbeiten erwiéhnt: 

Uber Geschiebe von Plagioklas-Augit-Gesteinen im holsteinischen 
Diluvium. (Neues Jahrb. f. Min. usw. 1883. I. Bd., S. 196—198.) 

_ Beitrige zur Geschiebekunde der Herzogthiimer Schleswig-Holsteins. 
1. Uber einige Gesteine der Diabas- und Balsalt-Familie im Diluvium 
Schleswig-Holsteins. 

Kin besonderes Interesse wandte er den eiszeitlichen 
Bildungen seiner Provinz zu und legte seine Forschungen 
dariiber in folgenden Schriften nieder: 

Warum flieBt die Eider in die Nordsee? Kin Beitrag zur Geo- 
graphie und Geologie des schleswig - holsteinischen Landes. Kiel 1886. 

Uber Stauchungserscheinungen im Tertidér und Diluvium in der 
Umgebung von Itzehoe und iiber deren Beziehungen zur Kreide- 
ablagerung von Lagerdorf-Schinkel. (Mitteil. a. d. min. Inst. d. Uniy. 
Kiel. 1888.) 

Studien ttber die Entstehung der Féhrden (Buchten) an der Ost- 
kiste Schleswig-Holsteins, sowie der Seen und des Flufnetzes dieses 
Landes. 1. Die Entstehung der Kieler Fohrde, der Eckernférder Bucht 
und der Schlei. (Ebendas. Kiel 1888.) 

Die geologische Bodenbeschaffenheit Schleswig-Holsteins mit be- 
sonderer Beriicksichtigun™ der erratischen Bildungen. In ihren Grund- 

ale 
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zagen fir die Gebildeten aller Stande gemeinfablich dargestellt. (Leipzig- 
Kiel 1889.) 

Betrachtungen iiber die Art und Weise, wie die Geschiebemergel 
Norddeutschlands zur Ablagerung gelangt sind. (Mitteil. a. d. min. Inst. 
d. Univ. Kiel. Bd ae 1889.) 

Uber den Zusammenhang gewisser mariner, insbesondere der 
tertidren Bildungen, sowie der erratischen Ablagerungen Norddeutsch- 
lands und seiner angrenzenden Gebiete mit der sikularen Verwitterune 
des skandinavischen Festlandes. (Ebendas. Bd.I, H. 4, 1892.) 

Mit besonderer Vorliebe wandte sich HAAS dem Studium der 
vulkanischen Erscheinungen zu. Er schrieb eine wissenschaft- 
liche Arbeit 

»Uber die Solfatara von Pozzuoli* (Neues Jahrb. f. Min. 1907, 
Bd. Il) 

und gab mehrere allgemein verstandliche Werke tiber Vulkanis- 
mus und das Gesamtgebiet der Geologie heraus. 

Aus der Sturm- und Drangperiode der Erde. 3 Bde. Berlin 
1894—1902. 

Der Vulkan. (Berlin 1908. A. ScHaut..) 

Unterirdische Gluten. Die Natur und das Wesen der Feuerberge 
im Lichte der neuesten Anschauungen fir die Gebildeten aller Stande, 
in gemeinyerstandlicher Weise dargestellt. Berlin, 2. Aufl., 1912. 

Vulkanische Gewalten. (1910. QUELLE u. MEYER.) 

Was uns die Steine erzihlen. Altes und Neues aus den Gebieten 
der Geologie und Geographie. Berlin 1912. 

Deutsche Nordseekiiste, Friesische Inseln und Helgoland. (Biele- 
feld 1900. V5LHAGEN u. CLASING.) 

Neapel und Sicilien. (Ebendas. 1911, 2. Aufl.) 

Mit KRUMME, STOLTENBERG-u. a. beteiligte er sich an 
der Herausgabe des illustrierten Werkes ,,Schleswig-Holstein 
meerumschlungen”. 

Von seinen namentlich fir Studierende bestimmten Lehr- 

biichern sind einige in mehreren Auflagen erschienen. 

Die Leitfossilien. Leipzig 1887, 8. Aufl. 
Leitfaden der Geologie. Leipzig 1906, 8. Aufl. 

Katechismus der Versteinerungskunde. Leipzig 1902, 2. Aufl. 

Quellenkunde. Lehre von der Bildung und vom Vorkommen der 
Quellen und des Grundwassers. Leipzig 1895. 

Er gab 

» Wandtafeln.fir den Unterricht in der Geologie* (Kiel 1894—1899) 

heraus und legte in den Hochschulnachrichten (Februar und 
Marz 1906) seine Ansichten tiber 
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»Art und Ziel des Unterrichts in Mineralogie und Geologie an 
Technischen Hochschulen und Universititen“ 

nieder. 

HAAS war Mitherausgeber des Archivs fiir Anthropologie 
und Geologie Schleswig-Holsteins und benachbarter Gebiete 
sowie Herausgeber der Zeitschrift ,Gaea”. 

Dichterisch hat er sich durch den Roman 

,Der Bergmeister von Grund“ (Berlin 1898, 2. Aufl.) 

und 
,vapanische Erzihlungen“ (Deutsche Bicherei) 

betatigt. 

Dem tiichtigen Gelehrten und vielseitig gebildeten Manne 
wird unsere Gesellschaft stets ein ehrendes Andenken be- 

wahren. 

Die Anwesenden erheben sich zu Ehren der Verstorbenen. 

Als neues Mitglied wiinscht der Gesellschaft beizutreten: 

Die G'eologische Sammlung der Kénigl. Bergakademie 
in Berlin N.4, Invalidenstr. 44, vorgeschlagen durch 
die Herren RAUFF, SCHEIBE und WAHNSCHAFFE. 

Der Vorsitzende legt die als Geschenk eingegangenen 
Werke der Versammlung vor. 

Herr HARBORT ‘spricht uber , Die Gliederung des 
Diluviums in Braunschweig“. 

Zur Diskussion sprachen die Herren GRUPE, WAHN- 
SCHAFFE, WERTH, KRAUSE, BEYSCHLAG, MESTWERDT, WEIS- 
SERMEL und der Vortragende. 

Herr FRITZ WIEGERS sprach Uber das Alter des 
diluvialen Menschen in Deutschland. 

Unsere Kenntnisse tiber die Palaéontologie des Menschen 
sind im langsamen Wachsen begriffen, sowohl die Kenntnis 
der Skelettreste wie die der diluvialen Werkzeuge, die von 
menschlicher Hand geformt sind. Obwohl letztere bisher 
hauptsachlich als prahistorische Arbeitsmaterie angesehen 
wurden — betreffen sie doch die Kultur des Menschen — so 
scheint mir doch immer deutlicher zu werden, da die 
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Wissenschaft vom Diluvialmenschen mehr eine 
geologische als eine urgeschichtliche Disziplin ist. 

Die richtige geologische Altersbestimmung der 
Fundschichten kommt in erster Linie als wichtigste 
Grundlage in Betracht. Die Geologie allein gibt uns 
Aufschlu8 tber die Lebensbedingungen des Diluvialmenschen, 
die geographische Gestaltung Mitteleuropas zur Quartarzeit, 
tiber die Grenzen von Festland und Meer, tiber die damaligen 
groBen Fliisse, tber das Klima, die Tier- und Pflanzenwelt. 

Die Geologie lehrt uns die seitherigen Veranderungen in der 
Oberflachengestaltung des Landes erkennen und verstehen, sie 
erklart uns die Entstehung der Fundschichten und warum wir 
z. B. hier einen alten Flu8kies mit Acheuléen auf einer Berg- 
hohe und 100 km weiter, an der Kiiste, denselben Flu8kies 

mit der gleichen Industrie 10 m unter dem Meeresspiegel 
finden. Der Geologe (resp. der Paldontologe) bestimmt das 
Material der Stein- und Knochenwerkzeuge und seine Herkunft; 
das Holz, das der Diluvialmensch zum Brennen benutzt hat 

aug den kohligen Resten, die in den Aschenschichten erhalten 
geblieben sind; die Knochen der Tiere, deren Fleisch zur 
Nahrung, deren Fell zur Kleidung, deren Zahne zum Schmuck 
gedient haben, ebenso, wie die oft weit hergeholten, damals 
rezenten oder schon fossilen Muscheln und Schneckenschalen, 

die durchbohrt und aufgereiht zur Verzierung des K6érpers oder 
der Kleidung benutzt wurden. 

Der rein prahistorischen Betrachtung, die heute viel zu 
sehr im Vordergrunde steht, kommt dagegen die Betrachtung 
der Werkzeuge und Kunstgegenstande, die Technik ihrer Her- 
stellung und ihre Verwendung zu. Wenn die Prahistorie auf 
Grund der sich verandernden Werkzeugtypen, Industrieperioden 
begriindet hat, so ist diese Grundlage noch keineswegs in 
allen Fallen benutzbar. So schén die Industrien vom Chelléen 
bis zum Magdaléenien und ihre technischen Erzeugnisse pra- 
historisch abgegrenzt sind, so ist doch vorlaufig noch bei 
jedem neuen Funde in jedem einzelnen Falle von neuem die 
geologische Altersbestimmung der Fundschicht notwendig. 

Wie in Europa in dem Jahrtausend v. Chr. Stein-, Bronce- 
und KEisenzeit nebeneinander vorkamen, so besteht auch die 

Moglichkeit, da8 die palaolithischen Kulturen in den einzelnen 
Landern Europas auch trotz, oder gerade wegen der lang- 
andauernden Perioden der Quartarzeit ein zeitlich verschiedenes 

Alter haben oder doch gelegentlich haben kénnen. LEbenso 
ist es médglich, daB die gleiche Industrie in benachbarten 
Landern gleichzeitig eine verschiedene Ausbildung hatte. 



,Luerst eine gute geologische Grundlage!" ist 
mithin eine Forderung, die mit Recht an jede diluvialprahisto- 
rische Abhandlung zu stellen ist, die bisher aber leider nicht 
immer erfillt ward. 

Auch in dem sonst ausgezeichneten Buche iiber .,Die 
diluviale Vorzeit Deutschlands“') entspricht die von R. R. 
SCHMIDT gegebene diluviale Chronologie keineswegs den 
geologischen Anforderungen. Der deutsche Gelehrte folgt 

leider in der Grundlage seines Buches itiber Deutschlands 
diluviale Geschichte den Ansichten seiner franzésischen Freunde, 
die auf Grund einer, wie ich nachgewiesen habe, nicht den 
tatsachlichen Verhaltnissen entsprechenden Gliederung des 
franzosischen Diluviums das Chelléen und Acheuléen in das 
letzte Interglazial verlegen und darauf, unter Ableugnung eines 
warmen Moustérien, das Jungpalaolithikum in der letzten His- 
zeit folgen lassen. . 

Im Gegensatz zu SCHMIDT, OBERMAIER, BOULE u. a. 
habe ich im letzten Jahre mehrfach die Ansicht ausgesprochen’”), 
daB das Chelléen und Acheuléen in die vorletzte Zwischeneiszeit 
und vorletzte Kiszeit zu setzen seien. Das warme Mousterien der 
letzten Zwischeneiszeit und das kalte Moustérien aus dem Anfang 
der letzten Eiszeit bezeichnen wir wegen der langen Zeitdauer 
ihres Bestehens am besten als Mittelpalaolithikum, durch welches 
das Jungpalaolithikum der letzten Eiszeit von dem Altpalao- 
lithikum getrennt wird. Diese Auffassung habe ich sowohl durch 
die Kenntnis des norddeutschen Diluviums wie auch durch 
das Studium der franzésischen Quartarablagerungen gewonnen. 
Bei der auferordentlichen Wichtigkeit, die gerade der Diluvial- 
chronologie des Menschen zukommt, erscheint es mir daher 
notwendig, den Ausfihrungen SCHMIDTs entgegenzutreten in 
kritischer Betrachtung der von ihm beschriebenen Fundstatten. 

I. Das Acheuléen. 

1. Markkleeberg in Sachsen. 

In den Kiesgruben bei dem Dorfe Markkleeberg (Sektion 
Liebertwolkwitz—Rotha der geologischen Karte des Konig- 
reichs Sachsen) sind seit einer Reihe von Jahren von dem 

1) Stuttgart 1912. 
*) Fritz Wirecers: Die geologischen Grundlagen fir die 

Chronologie des Diluvialmenschen. Diese Zeitschr. 1912, Monatsber. — 
Die Gliederung des franzésischen Pliozins und Pleistozins. Diese 
Zeitschr. 1913, Abhandl. — Die diluyialen Kulturstatten des Vézeretales. 
Zeitschr. f. Ethnol. 1913. 
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Landesgeologen Dr. ETZOLD und spater von dem derzeitigen 
Leipziger Museumsassistenten Dr. K. H. JAKOB Feuersteingerate 
gefunden worden, tuber die letzterer 1911 in der Prahistorischen 
Zeitschrift’) berichtet hat. 

JAKOB gibt 1911 folgendes Profil: 

0,40 m Ackererde und sandiger Geschiebelehm 
0,40 - Grauer Sand 
0,40 - Braungelber Sand und Kies 
0,60 - Feiner lehmig-toniger Sand 
0,70 - Gelber Sand 
0,30 - Grauer scharfer Sand 
0,60 - Hellbrauner Kies mit schwarzen Adern, Mammut- 

resten und Palaolithen 
0,10 - Feiner weifer Sand. 

SCHMIDT fand. 1912 in der Grube hinter der Mark- 
kleeberger Schule das nachfolgende Profil aufgeschlossen: 

2,0—2,5 m Geschiebelehm 
0,5 - Gebanderter Ton 
2,0—2,5 - Feiner lehmiger Sand 
6,0 - Jungdiluyialer Sand?) mit feinen kurzen 

Kiesstreifen 
An der Basis grébere Schotter. 

Uber die Feuersteinwerkzeuge sagt Scumipr (S. 98/99): 
»Die einzig sicheren Paldolithfunde, die aus norddeutschen 
Glazialschottern vorliegen, entstammen den PleiBeschottern, die 

in den Markkleeberger Kiesgruben bei Leipzig aufgeschlossen 
sind.“ — 

,Der Gesamteindruck, Technik und Formengebung der 
Gerdte spricht fir ein sins hohes Alter der Industrie, deren 
chronologische Zugehérigkeit wir kaum spater als im Frih- 
acheuléen zu suchen haben, vielleicht aber noch einem friheren 

Zeitalter zusprechen miissen.~ 
S. 260/261: ,Fir die interglaziale Stellung des friihen 

Paldolithikums ist auch die Station Markkleeberg bei Leipzig 
bemerkenswert, die vielleicht noch dem Chelléen, spatestens 
aber dem fe en eee angehort. Sie liegt siidlich des End- 
moranenzuges von Taucha, in dem ich den siidlichsten Vorsto8 
der letzten Eiszeit, der Wiirmvereisung, erblicke*). Das Mark- 
kleeberger Palaolithlager wurde somit auf dem Vereisungs- 

") K. H. Jaxon: Palaolithische Funde aus Leipzigs Umgebung. 
a Zeitschr. 1911. 

) Im Original nicht gesperrt. 
2 Trotzdem reproduziert ScomipT ohne Kommentar die Urstrom- 

talkarte von Krmaack, auf der die Tauchaer Endmorane als zur vor- 
letzten Eiszeit gehérig angegeben ist. 
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gebiete der vorletzten EKiszeit errichtet. Die Zugehdérigkeit 
dieser Station zur letzten Zwischeneiszeit (Ri8-Wirm- Inter- 
glazial) ist naheliegend. Die Geschiebelehmdecke, welche die 
paldolithische Fundschicht tiberlagert, verweist auf die letzte 
Kiszeit.“ — 

Diese geologischen Ausfithrungen SCHMIDTs sind 
ganzlich unzutreffend, und es ist unverstandlich, warum 
Scumrpr die in der von ihm sogar zitierten Literatur nieder- 
gelegten und mit geniigender Deutlichkeit bewiesenen Ergeb- 
nisse geOlogischer Forschung einfach unbericksichtigt la8t. — 

Die Erlauterungen zur geologischen Spezialkarte Sektion 
Liebertwolkwitz (2. Aufl. 1905) bezeichnen die von Geschiebe- 
lehm iiberlagerten Elster- und PleiBeschotter siidlich von 
Leipzig schon als altdiluviale Flu8schotter. Ferner sind die 
sehr eingehenden Untersuchungen von SIKGERT und WEISS- 
ERMEL') zu dem Ergebnis gekommen, da8 die letzte nord- 
deutsche LHiszeit nicht sehr weit itiber Halle nach Siiden 
hinausgegangen ist, und daf die Ablagerungen dieser letzten 
Hiszeit nur eine sehr geringe Machtigkeit besitzen. Nach 
SIEGERT fehlt jeder Anhaltspunkt fir die Entscheidung der 
Frage, ,ob das Eis nach Stiden hin bis tiber die heutige 
Elster-Luppeaue hinweggeschritten ist“, d. h., es ist duBerst 
unwahrscheinlich, da8 das letzte Kis ttber die Elster hinaus- 

gegangen ist. Auch WEISSERMEL kommt fiir das Gebiet von 
Landsberg und Dieskau zu dem Schlu8, da8 die Gletscher 
der dritten Eiszeit dieses Gebiet nur fir kurze Zeit erreichten 
und es nur mit einem diinnen Schleier (bis zu 1 m Machtig-— 
keit) von lehmig-sandigem Material iiberzogen. Diese jung- 
diluvialen Ablagerungen sind, wie ich besonders hervorheben 
méchte, nicht von L68 bedeckt. 

Im Gegensatz zu dem gering machtigen jingsten Diluvium 
nordlich der Elster sind die PleiSeschotter von Markkleeberg 
stellenweise von einem bis 2'/, m machtigen Geschiebelehm 
bedeckt, der im Nordostteil der Sektion bis iber 20 m machtig 
werden kann. Schon der Unterschied in der Machtigkeit weist 
darauf hin, da8 es sich hier siidlich von Leipzig nicht mehr 
um Bildungen der letzten Hiszeit handeln kann; diese Schluf- 
folgerung wird gestitzt durch die weiteren Tatsachen, da8 
der Geschiebelehm tiberall von L68 itiberlagert wird, dessen 
glaziales Alter heute allgemein anerkannt ist”), und daB der 

1) L. Siecerr und W. WsissermeL: Das Diluvium zwischen 
Halle a. d. 5S. und WeiBenfels. Abh. d. Kénigl. PreuB. Geol. Landesanst. 
N. F., Heft 60, Berlin 1911, 8. 304 ff. 

*) EH. Kayser: Lehrbuch der Geologie, 4. Aufl., 1913. 
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Geschiebelehm ,an vielen Stellen des westlichen Sektions- 
gebietes durch eine vor die Entstehung des Losses fallende 
Erosion sowohl in seiner horizontalen Verbreitung als auch in 
seiner Miachtigkeit reduziert wurde“'). Diese Denudations- 
erscheinung ist dieselbe, die in der Provinz Sachsen von 
TH. SCHMIERER’) und mir®), in Schlesien von O. TiETZE*) 
beobachtet worden ist und uns dazu veranla8t hat, den unter 
dem- L68 lagernden Geschiebemergel der zweiten Vereisung 
zuzuschreiben. 

Die PleiBeschotter von Markkleeberg, die, wie mehriache 
Bohrungen ergaben, von Miozan unterlagert werden, gehen nach 
Westen iiber in die Elsterschotter; diese aber stellt SIEGERT 
mit Recht in das erste Interglazial, und es kann mithin, wenn 
wir alle angefiihrten Griinde zusammenfassen, keinem Zweifel 
mehr unterliegen, daB auch die Markkleeberger Schotter 
mit dem alteren Acheuléen dem ersten Interglazial 
angehoren. 

2. Achenheim im EisaB. 

Achenheim ist seit langem in der geologischen Literatur 
wegen seines Lo8profils bekannt; seit 1889 gilt es auch als 
palaolithische Fundstatte. Im oberen Teil des Alteren Losses, 
unterhalb dessen oberer Verlehmungszone*) ist ein Faustkeil 
gefunden worden, der nach SCHMIDT und WERNERT ein typi- 
scher Faustel des jiingeren Acheuléens ist. 

Die Fauna des Losses ist nach KOKEN folgende: 
Jingerer L68 (mit Aurignacien): Hl. primigenitus, Rangifer 

tarandus, Equ. caballus, Rhin. tichorhinus. 
Basis des jiingeren Lisses (Moustiér-Horizont): El. primi- 

genius, HEqu. caballus, Rhin. tichorhinus, Bos primigenius, 
Bison priscus, Cervus euryceros, Cervus elaphus, Rangifer 
tarandus, Ursus sp., Hyaena spelaea (nach SCHUMACHER), 
Canis vulpes, Arctomys marmotta, Arvicola amphibius, Arvi- 
cola sp. Spermophilus rufescens. 

1) Erlauterungen, Sektion Liebertwolkwitz, S. 25. 
*) To. ScHMIERER: Uber fossilfihrende Interglazialablagerangen 

bei Oschersleben und Ummendorf (Provinz Sachsen) und iber die 
Gliederung des Magdeburg-Braunschweigischen Diluviums im allge- 
meinen. Jahrb. d. Geol. Landesanst. f. 1912. Berlin 1913. 

°) F. Wimcers: Die geologischen Grundlagen usw. Diese Zeitsehr- 
Monatsber. 1912. 

*) O. Tretzn: Die geologischen Verhaltnisse der Umgegend yon 
Breslau. Jahrb. d. Geol. Landesanst. f. 1910. Berlin 1910. 

) Mitt. d. Geol. Landesanstalt yon Elsa8- Lothringen, Bd. VH, 

Heft 3. StraBburg 1911. 
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Alterer L68 (oberer Teil mit Acheuléen): El. primigenius, 
Equ. caballus, Rhinoceros Merck, Bos primigenius, Cervus 
euryceros, Capreolus caprea, Castor siber, ? Arctomys marmotta, 
Sur scrofa ferus, Pelobates sp. 

Die Entstehung des Alteren Losses legt SCHMIDT aus 
stratigraphischen (weil er Alter sei als die Niederterrasse) und 
palaontologischen Griinden in die letzte Zwischeneiszeit. 

Den jiingeren LOB mit der arktoalpinen Fauna stellt auch 
SCHMIDT in die letzte Eiszeit, wenn auch erst in deren Aus- 
gehendes. Nun setzt die Bildung des Losses ganz bestimmte 
Bedingungen voraus: ein hauptsachlich trockenes Klima, starke 
Winde, ein vegetationsloses oder armes Land, das ausgeblasen, 
und ein mit, wenn auch sparlicher Vegetation bedecktes Land, 
das zugeweht wurde. 

Diese Bedingungen waren wahrend der letzten Vereisung 
gegeben. Da8S dieselben Bedingungen sich schon in der vor- 
angegangenen Zwischeneiszeit ergeben hiatten, ist durchaus 
unwahrscheinlich und durch nichts bewiesen. Da8 sich aber 
der altere LOB analog dem jiingeren ebenfalls wahrend einer 
Hiszeit gebildet habe, ist eine logische Forderung. Wenn die 
Fauna des alteren Losses von der des jiingeren abweicht, so 
liegt darin kein Gegenbeweis, sondern die Notwendigkeit, 
nach den Griinden hierfiir zu suchen. Nun ist zunachst zu 
bedenken, da8S die Aufschliisse im 4Alteren L68 bedeutend 
sparlicher sind als die im jiingeren L68, aus diesem Grunde 
auch die Funde fossiler Knochen bei weitem nicht so haufig 
sind als im jimngeren L68. Tatsachlich hat die Fauna des 
alteren Losses einen anderen Charakter, als SCHMIDT ihr gibt, 
wie aus der Arbeit von E. SCHUMACHER!) iiber ,Die Fauna 
des Losses von Achenheim, im besonderen iiber die Lager von 
Ziesel und Murmeltier“ hervorgeht. SCHUMACHER erw&ahnt 
aus dem 4lteren L68 drei sehr wichtige Tiere, von denen 
KOKEN zwei nicht und eins mit Fragezeichen nennt: Renn- 
tier, Ziesel und Murmeltier. Das Renntier ist in Achenheim 

im 4lteren L68 allerdings nur in sparlichen Resten vor- 
gekommen, etwa 5 m unterhalb der Grenze des jiingeren gegen 
den Alteren L68. Weitere Renntierreste sind im L068 von 
Hangenbieten in betrachtlicher Tiefe gemacht worden, so daf 
das Vorkommen von Renntier im Aalteren LOB damit 
sicher nachgewiesen ist. 

Zieselreste (Spermophilus rufescens) sind im Alteren L68 
ebenfalls nur sparlich gefunden, wahrend sie im jiingeren LOB 
ziemlich haufiger sind; SCHUMACHER erhielt aus der HURST- 

- schen Grube Knochen, die 3'/; m unter der Unterkante des _ 
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Laimens gefunden worden waren. ,,Es kann fraglich er- 
scheinen, ob die im Alteren L68 beobachteten Zieselreste nicht 
von Tieren herrithren, welche sich aug dem jiingeren durch 
die Oberflache des alteren Losses hindurch in diesen eingegraben 
haben.” Es ist zum mindesten aber ebenso wahrscheinlich, 
daB die Zieselreste primar im 4lteren L68 lagern. 

Noch weniger Zweifel kénnen hinsichtlich des Murmel- 
tiers bestehen (nach HAGMANN ein Kollektivtypus zu Arctomys 
marmotta und bobac), dessen Reste 5—7 m unter der Grenze 

des jiingeren und 4lteren Lésses gefunden wurden, zusammen 
mit Biber, Hirsch und Hydne. Diese letzteren sprechen nicht 
gegen ein kaltes Klima, denn im franzésischen Aurignacien 
der Dordogne kommt Biber neben dem Moschusochsen vor, 
sie setzen also keineswegs ein gemaBigt warmeres Klima vor- 
aus, wie SCHMIDT annimmt. 

Die gréB8te Vorsicht ist aber dem Funde von Rhinoceros 
Merckit gegeniiber angebracht, das SCHMIDTs Hauptstiitze fir — 
ein interglaziales Alter des Losses wird. MERCKIsches Nashorn 
und Renntier haben sich bisher noch an keiner Stelle primar 
zusammengefunden. Wo ihre Reste beieinander lagen, lieB sich 
auch die nachtragliche Zusammenschwemmung nachweisen. 
Der Fund in Achenheim wiirde also ein Novum bedeuten, wenn 
nicht hier ebenfalls die sekundare Lagerung héochstwahrschein- 
lich oder gar sicher ware. Es fehlt in der KOKENschen 
Faunenliste leider jede Angabe, welcher Skelettrest des Nas- 
horns und in welcher Schicht und Tiefe er gefunden ist; An- 
gaben der Fundumstande, die wohl notwendig gewesen waren 
bei den wichtigen Schliissen, die daraus gezogen sind. Wir 
brauchen uns aber nur die auSerordentliche Umlagerungsfahig- 
keit des Losses vorzustellen, der heute noch nach heftigen 
Regengiissen oft in groSen Mengen von einer Stelle zur anderen 
transportiert wird, um einzusehen, da8 bei einer solchen Um- 

lagerung wahrend der Zwischeneiszeit leicht der Knochen 
eines zwischeneiszeitlichen Tieres eingelagert werden kann. 
Dem Funde von Rhinoceros Merckiz messe ich daher keinerlei 
Bedeutung bei. Im Gegenteil stimmt die Fauna des 4lteren 
Losses so gut mit der des franzésischen und Osterreichischen 
Jungpalaolithikums, die zahlreich im jingeren LOB der 
letzten Hiszeit liegt, daB8 sie mich in der Auffassung der 
glazialen, riBeiszeitlichen Entstehung des 4lteren Losses nur 
bestarkt. : 

Den Faustkeil von Achenheim halte ich auch fir Spat- 
acheuléen, er stimmt in seiner Technik ganz tberein z. B. 
mit dem Acheuléen von Le Moustier, untere Grotte (dem 



Fundort des Homo Moustériensis HauseRri), das ich mit der 
RiGeiszeit parallelisierte '). 

38. Sablon (Montigny) bei Metz. 

Von gro8er Wichtigkeit ist fir SCHMIDT ferner ein mandel- 
formiger Faustkeil, den nach ihm im Jahre 1882 der Abbé 
FRIREN 1 m tief in den diluvialen Sanden bei Sablon ge- 
funden hat. Nach der mir zuganglichen Literatur’) ist der 
Keil nicht bei Sablon, sondern bei dem allerdings benach- 
barten Montigny gefunden worden. 

1890. M. F. BARTHELEMY: un outil acheuléen, trouvé 
a un metre de profondeur dans les alluvions de la Moselle, 
pres de Montigny-les-Metz; 1901. Abbé PAULUS: une trou- 
vaille importante faite déja en 1882 dans les alluvions de la 
Moselle a Montigny-les-Metz par un géologue ¢minent, Mr. le 
Chanoine FRIREN. Cette hache du type de St. Acheul.... 
gisait a un metre de profondeur dans le diluvium rouge sableux, 
qui représente la couche supérieure des alluvions étalées au 
confluent de la Moselle et de la Seille; dans des couches, ou, 
a diverses reprises, l’on a trouvé de nombreux debris de 
V Hléphas primigenius et de Rhinoceros tichorhinus”.) 

Indessen, Montigny und Sablon liegen auf derselben 
Terrasse, die nach SCHUMACHER’) den mittleren Diluvialsanden 
(Hochterrassensanden) des Elsa8 entsprechen soll. 

SCHMIDT sagt uber den Faustkeil: ,.Nicht nur aus typo- 
logischen, sondern auch aus geologischen Griinden miissen wir 
dieses Gerat einer alteren Epoche zuschreiben als die Acheul- 
funde aus dem Alteren L68 von Achenheim.... Wenn wir 
von einzelnen zweifelhaften und atypischen Fundsticken aus. 
dem norddeutschen Diluvium absehen, so besitzen wir in dem 
Funde von Sablon das alteste, bisher in Deutschland 
bekannte Dokument altsteinzeitlicher Kultur, die 
wir also nur bis in das Alt-Acheuléen zurickfibren 

‘ ‘a Yu 
konnen. 

Das Diluvium der Mosel ist leider noch nicht in seiner 
ganzen Ausdehnung durch die geologische Landesaufnahme 
untersucht worden. Hs liegen aber die Resultate einer zu- 

1) Geologische Grundlagen, 8. 605. 
*) ApBE Pautus: Correspbl. d. Deutsch. Ges. f. Anthr. 1901, S. 57. 

— BarTHELEMY: Outil acheuléen dans les alluvions de sla moselle. 
Seance du 11. aoit 1890. Assoc. franc. p. Pay. d. Secances. Congres. 
de Limoger. Paris 1890. | 

3) C. SCHUMACHER: Uber das crste Auftreten des Menschen im. 
Elsa. Mitt. d. philomath. Ges. in Els.-Lothr. 1907. 
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sammenfassenden Untersuchung von A. LEPPLA yor, die im | 
Jahrbuch der Landesanstalt fiir 1910 verdffentlicht sind. 
(Bd. 31, Teil 2, Seite 343—376). 

ates den héheren Terrassen von 100--210 m, die den 
Deckenschottern der beiden ersten Vereisungen Goereehes 
dirften, ziehen sich unterhalb der ri8eiszeitlichen Stirnmoranen 
yon Noir Gueux oberhalb Eloyes drei Terrassen moselabwarts, 
die von Eloyes bis Koblenz mit Unterbrechungen in annadhernd 
gleicher Hohenlage verlaufen. 

Die hodhere dieser Terrassen itiberragt das Moselbett um 
30—35 m, die mittlere um 30m, die tiefste um 8-—10 m. 
Die letzteren beiden fa8t LEPPLA als Untere Terrassengruppe 
zusammen und stellt sie in die Wirmeiszeit, da sie mit der 

jimgsten Vereisung in den QuellfluStalern der Mosel in Ver- 
bindung stehen. 

Die Terrasse von Montigny-Sablon erhebt sich nun 
20 bis 23 m itiber der Mosel, und man kénnte im Zweifel sein, 
in welche EKiszeit sie zu stellen ist. Nur das ist wohl sicher, 
daB es sich um eine fluvioglaziale Aufschiittung handelt und 
nicht um eine interglaziale, wie SCHMIDT, ohne irgendeinen 
Beweis dafiir anzugeben, annimmt. Die Terrassen stehen, 
wie erwahnt, mit Moriinen in direkter Beziehung, und die bis- 
her gefundene Fauna, bestehend aus Hlephas primigenius und 
Rhinoceros tichorhinus, spricht eher fir kalteres als fir das 
gemaBigte Klima der Deveth gence 

Ist das Alter der Sablonterrasse nun wirmeiszeitlich, wofiir 
die Héhenlage am meisten spricht, so hat der Acheulcenkeil 
keinerlei stratigraphische Bedeutung, da er dann auf sekundarer 
Lagerstatte liegen wiirde. Vielleicht ist es dann tberhaupt 
kein Acheulkeil,-sondern ein Faustkeil des letzteiszeitlichen 
Moustérien, in welcher Industrie Faustkeile vereinzelt immer 
noch vorkommen. Gehodrt die Terrasse aber in die RiBeis- 
zeit, so gibt der Faustkeil einen weiteren Beweis fiir das rib- 
eiszeitliche Alter des jiingeren Acheuléen. 

Die drei hauptsachlichen Beweise SCHMIDTs fiir ein letzt-— 
interglaziales Acheuléen in Deutschland halten also der geolo- 
gischen Kritik nicht stand und kehren sich in das Gegenteil 
um; sie beweisen, dafS das altere Acheuleen bereits im vor- 
letzten Interglazial (zweite H&lfte) und das jimgere in der 
RiBeiszeit vorhanden war. 

4. Die Lindentaler Hyanenhohle. 

Einen Teil der Steinwerkzeuge, die in dieser 1874 ent- 
deckter und von K. TH. LIEBE beschriebenen Hohle gefunden 



sind, habe ich 1909!) als Acheuléen bezeichnet. SCHMIDT 
stellt das sicher diluviale Alter des einen Faustels in Frage, 
behauptet von dem anderen Stiick, es sei ein ,,typisches Camp- 
pignienbeil“, und ist der Ansicht, da8 die tberwiegende Mehr- 
zahl der Steingerite typisch friihneolitische Formen aufweise. 
Da diese zum Teil in betrachtlicher Tiefe gefunden sind, so 
auBert er starke Bedenken gegen die von LIEBE ausdrick- 
lich und wiederholt betonte ungestérte Lagerung 
der Schichten. Diese Auffassung SCHMIDTs, sowohl des frih- 

W. 

Los . Zwischen- Hohlen- Dolomit- 
schicht schutt ausfullung felsen 

Fig. 1. 

Profil durch die Lindentaler Hyanenhdéhle, nach einer Skizze und der 
Beschreibung LIEBeEs. 

neolithischen Charakters oder Werkzeuge wie der in neolithischer 
oder noch jiingerer Zeit erfolgten Umlagerung der Schichten, 
kann ich nicht teilen. 

Der Zechstein fallt bei Gera terrassenformig zur Elster 
ab; auf die eine solche — von LIEBE als Hauptterrasse be- 
zeichnete — Terrasse miindete, eine O— W-verlaufende , Spalten- 
hohle“, die bis 2'/, m breit, 15 m tief in den Felsen hinein- 
ging und 7 m hoch war. 

Diese Spalte war ausgefillt mit Dolomitgrus und kleinen 
Dolomitbrocken, in denen nur wenige und gering miachtige 

1) F. Wiecers: Die diluyialen Kulturstatten Norddeutschlands. 
_ Prahistor. Zeitschr., Bd. 1, 1909. 
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lehmige oder Quarzsandnester und einzelne abgerollte Quarze 
und lLydite, auSerdem aber eine Menge Knochen, Knochen- 
splitter und Knochenklein eingebettet waren. 

Auf der Terrasse unterschied LIEBE drei Schichten: zu 
unterst eine ,von einzelnen kleinen Dolomitgrus- und Lehm- 
schmitzen durchsetzte Lage von Dolomitbrocken, welche dem 
Dolomitfelsen auflagert und regelmaBig ostwarts nach der 
friheren Felswand im Ricken der Terrassen zu machtiger 
wird und zuletzt an der Wand emporsteigt. Dariber liegt 
eine vermittelnde Formation, bestehend aus nesterartigen kleinen — 
Lagen von gelblichem und rétlichem Dolomitgrus, dunklem 
braunen Lehm, weiSer Knochenerde (?) und grauen Dolomit- 
brocken“. Zu oberst folgt ungeschichteter Lé8lehm. Das 
Profil besteht danach aus normalem Gehangeschutt, iberlagert 
von einem am Grunde (LigBEs Zwischenschicht) stark mit 
Dolomitbrocken vermischtem Lé68. 

Soweit aus LIEBEs Angaben der Faunenliste zu ersehen 
ist, waren in der nach oben offenen Spaltenhdhle die Knochen 
der oberen Schichten durch Auslaugung und Verwitterung 
starker mitgenommen als in den unteren Schichten, worin 
ebenfalls ein Beweis ftir die ungestérte Lagerung zu erblicken 
ist. Dafir spricht ferner die z. T. schichtweise Haufung der 
Knochen, die in dem Gehangeschutt auf der Terrasse haupt- 
sachlich in einem Niveau lagen, das sich nur wenig tber die 

Platte der Terrasse erhob, also in den untersten Schichten. 
Ferner waren in der Zwischenschicht die Knochen wieder sehr 
zahlreich. 

Von besonderem Interesse sind die Tiere, die ein eiszeit- 
liches Klima andeuten: Cervus tarandus ist haufig auf der 
Terrasse in der Zwischenschicht und im L68, sehr sparlich 
in der Hohle; Arvicola gregalis, Myodes lemnus und M. tor- 
quatus sind haufig in den obersten Partien der Héhlenaus- 
fillung und besonders im mittleren und héheren Niveau auf 
der Terrasse, und zwar fast ausschlieBlich in dem der Felswand 
zu allernachst liegenden Dolomitschutt. Arctomys marmotta, 
mehrere Skelette von offenbar im Bau verendeten Tieren lagen 
,»meist etwas hdher als in den tiefsten Schichten“. Die 
Murmeltiere legen ihre Baue bekanntlich ziemlich tief unter 
der Oberflache an; das Lager des Alpenmurmeltieres liegt oft: 
8—10m, das des Bobaks bis 14 m von der Hingangsdfinung 
entfernt. 

Der untere innere Teil des Gehangeschuttes wie 
der Héhlenausfillung (ca. 2-—2'/, m) ist danach frei 
von nordischen Beimengungen und demnach wahr- 



scheinlich vor der letzten Vereisung entstanden, wobei 
es gleichgiltig und auch nicht mehr zu entscheiden ist, ob 
die Ausfillung wahrend der letzten Zwischeneiszeit oder schon 
friher begonnen hat. Typische Tiere des Interglazials sind 
nicht vorhanden. 

Mit dem Beginn der letzten Hiszeit setzte sich zunachst 
die Bildung des Gehangeschuttes noch fort, bis sie durch die 
L6Bbildung beendet wurde. Gleichzeitig wurde die obere 

_ Halfte der Hohlenspalte ausgefiillt. 
In der mittleren Héhe der Kluftausfiillung, bis 4'/, m tief, 

fanden sich mehrfach abgebrochene (abgeschnittene?) Réhren- 
knochen mit geglatteten Bruchstellen. Von den Renntier- 
stangen im L6S, meistens Abwurfstangen, waren fast immer 
die Enden abgeschlagen. Steinwerkzeuge lagen teils im Ge- 
hangeschutt, teils in der Zwischenschicht und im L6B, seltener 

in der Hohle selbst. Die Artefakte gehdren zweifellos zwei 
verschiedenen palaolithischen Perioden an; die beiden friiher 
von mir abgebildeten Faustkeile rechne ich auch heute noch 
dem Acheuléen zu aber ich mu8 meine frihere Auffassung, 
die das Acheuléen in die letzte Zwischeneiszeit versetzte und 
fir diese Fundstatte eine primare Lagerung annahm, dahin 
abandern, daB ich fiir diese beiden Artefakte allerdings eine 
sekundire lLagerstatte fiir wahrscheinlich halte. Der eine 
Faustkeil lag nach LIEBE am Rand der oberen Terrasse, wo 
der Lehm auf dem Dolomitschutt aufliegt, in gleicher Schicht 
mit Hyane und Renntier. Das zerbrochene Faustkeilstiick lag 
in der Zwischenschicht. Da beide Werkzeuge auf keinen 

Fall jungpalaolithisch sein kénnen, so liegt die Wahrscheinlich- 
_keit nahe, da8 sie urspriinglich auf dem Plateau ge- 
legen haben und wahrend der letzten Hiszeit in den 
Gehangeschutt hineingeschwemmt worden sind. Der- 
artige Vorkommnisse sind in Frankreich keine Seltenheit, wo 
haufig Acheuléenfunde heute noch ebenso auf den Plateaus 
wie in gelegentlichen Aufschliissen im Gehangeschutt gemacht 
werden. 

Wesentlich jinger sind die tbrigen Steinwerkzeuge, die 
ich friiher fir Aurignacien hielt. Auf Grund der vielen be- 

arbeiteten Knochen, der geschnittenen Geweihstiicke von 
Cervus elaphus und Cervus tarandus, sowie der erst vor 
3 Jahren unter dem alten Fundmateriale von Herrn Rektor 

_ AUERBACH') auf einem Stiick Renntiergeweih entdeckten und 

1) A. AugrBacu: Die Knochenzeichnung eines Hasen aus der 
Lindentaler Hyanenhéhle bei Gera. Korrespondenzblatter des Allgem. 

_ 4rztlichen Vereins von Thiringen. 1910. 
38 
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beschriebenen Zeichnung eines Hasen glaube ich diese Werk- 
zeuge mit einiger Wabhrscheinlichkeit in das Magdalénien 
stellen zu dirfen. 

Es ist nicht leicht, aus den LigBEschen Ver6ffentlichungen 
ein genaues Bild der Fundschichten in der Lindentaler 
Hyanenhéhle zu gewinnen, denn vor 35 Jahren wurde vieles 
wenig beachtet, das uns heute von héchster Wichtigkeit fir 
die richtige Beurteilung ist. Auf keinen Fall aber liegt auch 
nur der geringste Grund zu der Annahme vor, daB die tiber 
7m machtigen Schichten in der Hoéhle und auf der Terrasse 
in alluvialer Zeit so durcheinander gestiirzt seien, dab das 
oberste zu unterst kommen konnte. 

5. Hundisburg. 

Am rechten Ufer des kleinen Beverfli8chens sind in der 
Parkkiesgrube zu Hundisburg unter L68 und Geschiebemergel 
der vorletzten Vereisung Schotter und Sande aufgeschlossen, 
deren Ablagerung in die zweite Halfte der vorletzten Zwischen- 
eiszeit fallt. 

In den interglazialen Schichten sind in den letzten 
8 Jahren gelegentlich Artefakte gefunden worden, die ich zur 
Acheuléen-Industrie gestellt habe, namlich: 

1. ein Faustkeil ahnlicher Schaber, 
2. mehrere gro8e blattférmige Absplisse mit Schlagkegel, 

Narbe, konzentrischen Ringen usw. | 
3. eine Reihe atypischer, aber sorgfaltig retuschierter 

Stiicke, die nicht im Schotter, sondern darunter in 
gesteinsfreien mittelkérnigen Sanden lagen. 

Besonders dem Faustkeil —- aber auch den anderen 
Stiicken — _ versucht SCHMIDT nun die Artefaktnatur abzu- 
sprechen. Der Keil ist ihm zu klein, solche Miniatursticke 
kamen selbst unter sehr grofen palaolithischen Fundserien ~ 
héchst selten oder wie z. B. unter den Faustkeilen von St. Acheul 
uiberhaupt nicht vor. Letzteres stimmt, aber in der Dordogne 
habe ich Acheulkeile gesehen, die noch kleiner waren. Den 
Mafen von Hundisburg (6,0:3,3:1,5 cm) setze ich die eines 
kleinen Acheulkeiles von La Rochette entgegen (4,1:2,9:0,7 cm). 

Zudem ist die GréfSe der Artefakte wohl keine so wesent- 
liche Frage. Die volle Mandelgestalt hat der Keil allerdings 
nicht gehabt, wie ich 1909 angenommen hatte. Er ist nicht 
ringsum retuschiert, sondern besitzt auf der einen Seite einen 
urspringlich stumpfen Ricken, auf der entgegengesetzten Seite 
eine schneidende Kante, man kénnte ihn richtig als einen 
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Faustkeilschaber bezeichnen, wie ich ihn denn zuerst auch 
einen ,,facettierten Schaber') genannt habe. Auf der ,exakten 
zeichnerischen Wiedergabe des Stiickes“ (Fig.2) nehmen wir 
wahr, daB die Flachenaussplitterungen durchaus auf inten- 
tionelle Bearbeitung zuriickzufiithren sind. Ganz deutlich ist 
zu erkennen, wie von den Kanten aus parallel verlaufende 
Splitter abgeschlagen sind; an den Kanten sind zudem die 
kleinen Aussplitterungen oder Splitterbriiche .erkenntlich, die 
so leicht entstehen, wenn Stein auf Stein geschlagen wird. 

Fig. 2. 

Faustkeilschaber von Hundisburg. 

Man kann sagen, daf das Stick nicht die héchste Kunstleistung 
des Acheulmenschen darstellt, sondern nur ein geringeres Ge- 
schick in der Steinbearbeitung verrat; niemals aber kann die 
Behauptung SCHMIDTs zu Recht bestehen, da8 das Stiick 
,durch natiirliche Pressung in den Grundmordnen~ entstanden, 
daB es ein ,Trimmerprodukt“, ein ,Pseudoeolith“ sei. Der- 
artige Gebilde wie dieser Keil oder Keilschaber, diese Ab- 
splitterungen von den Kanten aus kénnen niemals durch natiir- 
liche Pressung entstehen, sonst wiirden solche Pseudoartefaktc 
wohl zu Hunderten in jeder Kiesgrube zu finden sein, was aber 
nicht der Fall ist. Der Hundisburger Faustkeil ist ein 
zweifelloses Artefakt aus der zweiten Halfte der vor- 

1) F. Wiscers: Neue Funde palaolithischer Artefakte. Zeitschr. 
f. Ethnol. 1907, S. 723 ff. 
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letzten Zwischeneiszeit, waihrend der in Frankreich 
die Acheuléen-Industrie herrschte. Besonders wegen 
dieser zeitlichen Ubereinstimmung halte ich die Industrie von 
Hundisburg fiir deutsches Acheuléen. 

Von den blattformigen Absplissen, von denen ich drei 
friher abgebildet habe, will SCHMIDT einem Stiick ,die Merk- 
male der intentionellen Entstehung nicht absprechen“, die 
ibrigen Silices stehen aber ,in ihrer Artefaktihnlichkeit noch 
weit hinter den beschriebenen Stiicken zuriick“. Das ist ein 
groBer Irrtum von SCHMIDT, der tbrigens meine Funde nie 
gesehen hat. 

Die blattformigen Absplisse (Fig. 3 und 4) zeigen einen 
iibereinstimmenden Charakter, sie zeigen die typischen tech- 
nischen Merkmale des intentionellen Abschlages: Schlagflache, 
Schlagkegel, Schlagnarbe und Wellenringe. Es sind keine 
ringsum bearbeiteten Werkzeuge, aber es sind absichtlich ab- 
geschlagene Klingen, von denen diese oder jene als Schaber 
vorubergehend gebraucht sein mag. ‘Trotzdem kann man mit 
ihnen ein Hundisburger Acheuléen rechtfertigen, was SCHMIDT 
bestreitet. 

Ich weise darauf hin, dafS das Werkzeuginventar des 
Acheuléens ja nicht nur aus Faustkeilen besteht, oder das 
des Mousteriens nur aus Schabern und Handspitzen. Diese 
»Typen“ sind nur die durch Formvollendung sich von den 
ubrigen abhebenden und durch die stete Wiederkehr in einer 
Industrie zu charakteristischen Leittypen gewordenen Werkzeuge. 
Sie haben dadurch dieselbe Bedeutung wie die Leitfossilien, 
die fiir einen bestimmten geologischen Horizont die typischen 
Tiere sind unter hundert wechselnden Arten. Gleich letzteren 
kommen auch neben den ,Leitartefakten“ viele andere und 
meist unvollkommen gestaltete Werkzeuge vor, die oft auch 
in oder trotz ihrer Unvollkommenheit charakterisch sind. Man 
hat sie bisher nur viel zu wenig beachtet. 

In dem oben erwahnten Acheuléen von Iie Moustier (untere 

Grotte) im Vézéretal habe ich in kurzer Zeit eine Menge ein- 
facher blattformiger Abschlage gesammelt, die ich in dieser 
Form im Jungpalaolithikum nur selten beobachten konnte. 
Diese Blattklingen waren teilweise unbenutzt, meistens hatten 

sie benutzte und retuschierte Kanten (Fig. 5 u. 6). Diese 
einfachen (primitiven) Schaber-des Acheuléens zeigen 
eine geradezu iberraschende Ubereinstimmung mit 
den gleichen blattklingenférmigen Werkzeugen von 
Hundisburg, so daf an deren Artefaktnatur kein Zweifel be- 
stehen kann. 



Fig.5 und 6. Schaber aus dem Acheuléen von Le Moustier 

(Untere Grotte). 
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Die atypischen, aber gut retuschierten Werkzeuge endlich 
(Fig. 7, 8 und 9), von denen ich einen Klingenschaber und 
zwei Hohlschaber abbilde, haben zusammen mit unversehrten 

dinnschaligen Schnecken im Liegenden des eigentlichen 
Schotters in einem mittelkérnigen Sande gelegen, der durch 
sein feines Korn jede Druckbeschaidigung des Feuersteins aus- 
schlieBt. Auch hier ist die Retuschierung durch Menschenhand 
absolut sicher. 

Das zusammenfassende Urteil tiber Hundisburg mu8 also 
lauten: In einer FluSablagerung aus der vorletzten Zwischen- 

Fig. 7. Fig. 8. 
Fig. 7—9. Klingenschaber und Hohlschaber von Hundisburg. 

eiszeit kommen neben Knochen von Elephas prinugenius, 
_ Rhinoceros tichorinus und Equus caballus Werkzeuge des 
Menschen vor. Diese sind teils atypisch, aber gut retuschiert, 
teils blattférmige Absplisse von derselben Form, wie sie im 
Acheuléen von Le Moustier vorkommt, und ein Faustkeil (oder 
Keilschaber). Das Alter der Ablagerung von Hundisburg 
entspricht den PleiBekiesen vom Markkleeberg mit 
der an guten Stiicken ebenfalls armen Acheuléen- 
Industrie und dem Alteren franzésischen Acheuléen. 

II. Das Moustérien. 

In der Chronologie von SCHMIDT ist kein Platz fir ein 
warmes (c. g. s.) Moustérien der letzten Zwischeneiszeit. Er 
sagt dartiber S. 261: ,Das dlteste Mousterien Frankreichs 
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unterscheidet sich faunistisch noch nicht so erheblich yon 
dem Spatacheuléen wie die spiateren Moustérienkulturen. 
Moglicherweise setzt die Entwicklung des Moustérien in 
einzelnen Teilen Frankreichs noch wahrend der Schlu8phase 
des letzten Interglazials ... ein“. ... Auch die Erosions- 
erscheinungen in dem Mousterienniveau, die Verlehmung an 
der Oberflache des alteren Losses, deuten wie bei Achenheim 

,auf eine klimatische Anderung und Vermehrung der Nieder- 
schlage bzw. der Flu8wasser; man kann ungefahr auf die 
Hohe der letzten Vereisung einstellen.“!) Hauptsachlich in 
warmeren Gebieten Frankreichs, aber auch in Nordfrankreich 
tritt im Mousterien neben der Primigenius-Fauna noch die 
Antiquus-Fauna auf; ein Zeichen, daf der alte Stamm noch 
nicht erloschen, aber wahrend der Eiszeit seine Posten in 
Mitteleuropa aufgegeben und sich mehr nach dem warmeren 
Siden und Siidwesten zuriickgezogen hatte. Die Laufen- 
schwankung mag ein nochmaliges Vorricken der Antiquus- 
Fauna bis nach Nordfrankreich beginstigt haben. Wo ein 
warmes Moustérien“ in Mitteleuropa angenommen wurde, lag 

lediglich eine Verwechsluug mit einem typenarmen Acheuleen 
(Ehringsdorf, Krapina) vor. Keine Moustérienstation Deutsch- 
lands reicht bis in das letzte Interglazial zuriick.* 

Diese Satze sind leicht als unrichtig zu widerlegen. 
Unter dem Altesten Mousterien versteht SCHMIDT ohne 

Zweifel das Moustéerien mit der Antiquus-Fauna, das ich in 
die letzte Zwischeneiszeit setze. Die Fauna dieses Mousteriens, 
das bei Mentone, Villefranche-sur-Sadne und Montieres bei 
Amiens gefunden worden ist, enthalt Hlephas Antiquus, 
Rhinoceros Merckiu und Hippopotamus major. Die Acheuléen- 
bevélkerung zwischen Toulouse und den Pyrenaen aber lebte 
nach OBERMAIER?) zusammen mit Renn, Mammut und 
wollharrigem Nashorn. Das jingere Acheuleen von Le 
Moustier enthalt Ursus spelaeus, Bison priscus, Cervus 
elaphus, Equus caballus, Hlephas primigenius; das obere 
Acheuléen von Amiens nach Commont*): Hlephas primigenius 
und Rhinoceros tichorhinus. 

Im Gegensatz zu SCHMIDT erblicke ich in diesen Faunen 
einen ganz erheblichen Unterschied, namlich den starken 
Unterschied der riBeiszeitlichen Glazialfauna zu der Ri8-Wirm- 

Interglazialfauna. — 

1) Citat Scamipts nach Koken, 8. 198. 
”) H. OBERMAIER: Beitrage zur Kenntnis des Quartars in den 

Pyrenaen. Arch. f. Anthr. 1906. 
3) VY. Commont: Comparaison des limons Belges et étrangers. 

Annales d. 1. Soc. géol. de Belgique. 1912. 



Die Verlehmung an der Oberfliche des Alteren Losses in 

Achenheim deutet allerdings auf eine Anderung des Klimas 
und Vermehrung der Niederschlage hin, aber beides trat nicht 
wahrend der letzten Hiszeit, sondern wahrend der letzten 

Zwischeneiszeit ein. Es ist in der Literatur’) eigentlich ge- 
nigend darauf hingewiesen worden, da® die Eiszeit ebenso 
wie die Loé8bildung ein trockenes, kontinentales Klima, die 
Zwischeneiszeit dagegen ein ozeanisches, feuchtes Klima gehabt 
hat. Sehr tiberzeugend hat O. TIETZE”) ausgefiihrt, wie mit 
dem Schwinden des Inlandeises das Meer in gro8en Buchten 
tief in den ehemaligen Kiskontinent eindrang und so die Aus- 
breitung des ozeanischen Klimas forderte und der Bildung des 
Losses ein Ende machte; da8 die héchste Entwicklung der 
Fauna und Flora der Interglazialzeiten mit dem weitesten 
VorstoB ozeanischen Klimas ins Innere des europaischen 
Kontinents zusammenfiel. Die Verlehmung des Alteren Lésses 
in Achenheim ist ein Vorgang, der sich wahrend der letzten 
Zwischeneiszeit abspielte, aber nicht ,auf der Hohe der letzten 
Vereisung®. Die Verlehmungszone bedeutet die starke Dis- 
kordanz, den grof8en zeitlichen Unterschied zwischen alterem 
und jaingerem LO’. — 

Ganz unverstindlich ist der folgende Satz ScHMIDTs: 
» Hauptsachlich in warmeren Gebieten Frankreichs, aber auch 
in Nordfrankreich tritt im Moustérien neben der Primigentus- 
Fauna noch die Antiquus-Fauna auf usw. (siehe S...)." Zu 
welcher Zeit soll denn der Siiden und Siidwesten Frankreichs 
warmer gewesen sein als der Norden? Als die Antiquus- 
und Hippopotamus-Fauna yon Mentone bis Amiens verbreitet 
war, ist das Klima in ganz Frankreich wohl annahernd 
gleichmaSig warm gewesen. Sodann treten die beiden Faunen 
nicht neben, sondern stets tiber- oder untereinander auf, wie 

z. B. bei Amiens, wo das Antiguus-Moustérien im FluBschotter, 
das Primigenius-Moustérien im L6B liegt. Die Behauptung 
SCHMIDTs, da8 die geringfiigige Laufenschwankung, wahrend der 
in den Alpen die Schneegrenze angeblich um ca. 200 m nach 
oben stieg, zur Folge gehabt habe, daf in Nordfrankreich die 
Antiqguus-Fauna wieder aus dem Siiden einwanderte, ist ein- 
fach nicht diskutierbar. Die Laufenschwankung als solche ist 
nur auf der Nordseite der Alpen nachgewiesen, wahrend es 
auf der Siid- und Ostseite der Alpen nicht mit Sicherheit 

1) A. Pexck und E. Brttcxner: Die Alpen im KEiszeitalter. 
e 613 u. 2. 

*) QO. Tmrze: Die geologischen Verhiltnisse der Umgegend von 
Breslau. Jahrb. d. Geo]. Landes-Anstalt fiir 1910. I. Berlin 1910, S. 287. 
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méglich war. Dadurch aber ist PENCK') selbst in Zweifel 
gekommen, ob die Schotter, die auf der Nordseite der Alpen 
auf. die Laufen- oder Achenschwankung schlieSen lieBen, die 
PENCK mit zwei verschiedenen Gletschervorst68en in Zu- 
sammenhang gebracht, nicht doch auf einen einzigen Gletscher- 
vorsto8 zuriickzufiihren seien. Danach mu8 die Laufen- 
schwankung vorlaufig noch als hypothetisch angesehen werden. 
Auf keinen Fall aber konnte sie solche klimatisch-faunistischen 

Wirkungen tiber Frankreich zur Folge haben, wie SCHMIDT es 
ihr zuschreibt. Mittel- und Nordfrankreich sind itberhaupt 
nicht von der alpinen, sondern yon der nordeuropaischen Hiszeit 
beeinflu8t worden. Das zeigt am besten die folgende KEr- 
scheinung, die mit den SCHMIDTschen Auffassungen gar nicht 
in Kinklang zu bringen ist. Wahrend der Aurignacienzeit, 
die SCHMIDT mit der Achenschwankung parallelisiert, lebte 
in Frankreich von Norden bis an das Mittellandische Meer, 
ja bis nach Nordspanien hinein eine subarktische Tierwelt. 
Das Renn findet sich in Mentone und der spanischen Provinz 
Santander, der Moschusochse, Lemming, Schneehase in der 
Dordogne. Hlephas Antiquus und Rhinoceros Mercku aber 
sind aus Frankreich verschwunden. 

Dabei lag wahrend der Achenschwankung in den Alpen 
die Schneegrenze noch 300 m héher als wahrend der Laufen- 
schwankung und trotzdem die subarktische Fauna in ganz 
Frankreich! Diese Tatsache beweist wohl hinreichend, daB8 

die Besiedelung Mitteleuropas mit der Antequus-Fauna wahrend 
der hypothetischen Laufenschwankung eine unbeweisbare Be- 
hauptung ist. 

Nach SCHMIDT miSte das Mousterien von oben nach unten 
folgenden Faunenwechsel zeigen: 

Moustérien 4 Primigenius-Fauna Wirm-Eiszeit II 
4 3 Antiquus-Fauna Laufenschwankung 
‘ 2 Primigenius-Fauna Wirm-Eiszeit I 
‘ 1 Antiquus-Fauna Spat-Interglazial. 

In Wirklichkeit ist bisher nur die Uberlagerung zweier 
Moustérienfaunen beobachtet worden: 

Oberes Moustérien mit Prvmigenius-Fauna, 
Unteres Moustérien mit Antequus-Fauna, 

wie es am besten das Profil durch die Sommeterrassen ver- 
anschaulicht, das in dieser Zeitschrift 1913, S. 411, wieder- 

gegeben ist. 

Da wale MO is o> -ao loo! 



ages) poe 

COMMONT hat das obere (kalte) Moustérien mit der 
Primigenius-Fauna und Renn in den unteren Schichten des 
jiingeren Lésses gefunden, das untere (warme) Moustérien mit der 
Antiquus-Fauna nur in den Schottern der den jiingeren L68 
unterlagernden dritten Terrasse. 

Es ist an dem warmen Mousterien der letzten Zwischen- 
eiszeit nicht mehr zu zweifeln, und wenn SCHMIDT yon einer 

Verwechslung mit einem typenarmen Acheuléen bei Ehrings- 
dorf und Krapina spricht, so ist das ein bedauerlicher Irrtum 
auf seiner Seite. 

6. Ehringsdorf. 

Die Ilmtravertine gliedert SCHMIDT nach WUST und unter- 
scheidet zwei Waldphasen, getrennt durch eine Steppenphase, 
die Bildungszeit des Parisers, den beide als L68 auffassen. 
Bereits MENZEL') hat 1912 aus der Conchylien-Fauna des 
Kalktuffs nachgewiesen, da8 es sich bei dem Pariser weder 
um eine Steppenphase mit kontinentalem Klima, noch um 
verkalkten J.68 handeln kénne. Ich selbst habe mich iber- 
zeugt, da8 der Pariser an einigen Stellen ein normaler Kalk- 
tuff, an anderen aber ein mehr oder weniger fetter, aus Wasser 
abgesetzter Ton ist, der, nach oben zunehmend sehr zahlreiche, 

L68kindel ahnliche Kalkkonkretionen enthalt, deren Menge so 
ero8 werden kann, daB sie gesteinsbildend auftreten. In ihrem 
Innern enthalten sie oft noch Tonsubstanz. Von primarem oder 
verandertem L68material ist nichts in dem Pariser zu entdecken’). 

In den Kalktuffen unter dem Pariser sind nun in den 
‘letzten Jahren eine ganze Reihe schéner Artefakte gefunden 
worden, die einen ausgepragten Mousteriencharakter tragen, 
vornehmlich Schaber und Handspitzen. Daneben traten auch 
einige andere Typen auf, so z. B. ein kegelférmiger Kratzer, 
ein Klingenkratzer, ein diskusahnliches Werkzeug. Faustkeile 
fehlen. Es ist ein Inventar, das ziemlich an La Micoque er- 
innert, das ich im Gegensatz zu den franzdsischen Prahistorikern 
fur warmes Moustérien®) erklart habe. Wenn SCHMIDT die 
guten typischen Mousterienstiicke von Ehringsdorf den weniger 
typischen Begleitwerkzeugen nachsetzt und auf Grund der 
Antiguus-Fauna das gesamte Inventar als Acheuléen pro- 
klamiert, so handelt er lediglich unter dem Zwange seiner — 

1) H. Menzet: Zar Chronologie des Palaolithikums der Gegend 
yon Weimar. Diese Zeitschrift Monatsber. 1912, S. 607. 

2) Vergl. auch L. Stecerr: Uber den Pariser der Travertine yon 
Taubach. Diese Zeitschr. Bd. 64. 1912. Monatsber. S. 516. 

5) F. Wiecprs: Geologische Grundlagen, S. 602. 

e 
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nicht richtigen — Chronologie. Allerdings werden Aahnliche 
Werkzeuge wie die EKhringsdorfer auch heute noch in Frank- 
reich fir Acheuleen gehalten, wenn sie mit der Antequus- 
Fauna verbunden sind, aber véllig zu Unrecht und ebenfalls 
nur unter dem Zwange des Systems. Hin wirklich charak- 
teristisches echtes Acheuléen enthalt niemals die Moustier- 
typen ohne Faustkeile wie die Ilmtravertine. 

Ich unterschreibe vdéllig die Ansicht PENCKs, nach der 
Taubach-EKhringsdorf als ein typisches deutsches 
interglaziales Moustérien aufzufassen ist. 

Demselben Moustérien gehért auch Krapina an und ebenso 

7. das Wildkirchli am S4dntis. 

Diese, am Ostabsturz der Ebenalp (1684 m) zwischen 
1477 und 1500 m Hohe gelegene Hohle durch E. BACHLER’) 

_ausgegraben, ergab ein reichhaltiges Geritinventar, das von 
allen Prahistorikern einstimmig als Moustérien bestimmt 
worden ist. Die von EBERHARD FRAAS untersuchte Fauna 
besteht aus: Ursus spelaeus (iiber 99 Proz. aller Funde), Felis 
leo var. spelaea, Felis pardus var. spelaea, Cuon alpinus, 
Canis lupus, Meles taxus(h), Mustela martes(h), Capra ibea, 
Capella rupicapra, Cervus elaphus(h), Arctomys marmotta, 
Lutra vulgaris (2? ein Eckzahn), Pyrrhocorax alpinus. Arvi- 
coliden. Das ist eine alpine Waldfauna, der jeder arktische 
Einschlag fehlt, denn weder das Renntier, noch Schneehase 
oder Lemming sind vorhanden. 

BACHLER und PENCK”) haben dargetan, daB die Ebenalp 
als Nunatak aus den umgebenden Kismassen des alten Rheintal- 
gletschers herausragte, und da’ die Hohle wahrend der letzten 
Hiszeit schlechthin unzuganglich war, da sie sich mit Kis 
gefillt hat, das denn auch jede Schichtenbildung wahrend 
dieser Zeit verhinderte. Gegen eine Besiedelung in der Post- 
glazialzeit sprechen vor allem die Fauna und die Werkzeuge, 
so daf8 nur die von BACHLER und PENCK angenommene letzte 
{nterglazialzeit fiir die Bewohnung der Hohle in Betracht 
kommt. Es ist diese Annahme die natirliche Losung der 
Frage, die vollig im Hinklang steht mit meiner Aufstellung 
des letztinterglazialen warmen Moustériens. 

Die Kritik, die SCHMIDT-KOKEN im Interesse des Systems 
am Wildkirchli tiben, ist denn auch in keiner Weise stich- 

‘) HK. BAcutgsr: Die prahistorische Kulturstaitte in der Wild- 
kirchli-Ebenalphéhle. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. in St. Gallen 1906. 

?) A. Pence u. E. Brickner: A.E.A., 8. 1173 ff. 

e 
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haltig. Die Wildkirchli-Fauna sei keine echte Interglazial-Fauna 
und stehe im Gegensatz zu der des Heppenlochs, in der sich 
Rhinoceros Merckw befindet. Dieses Tier ist natiirlich nicht 
am Sdntis zu erwarten; aber fiir die Héhe der Ebenalp ist 
die jeder arktischen Form entbehrende Fauna eben die Inter- 
glazial-Fauna. Wirde sie der berithmten ,, Laufenschwankung~ 
angehoren, mit der SCHMIDT viele der ihm unbequemen Fragen 
zu lésen versucht, so wirde ihre Zusammensetzung eine ganz 
andere, namlich eine arkto-alpine sein. Das Wildkirchli ist 
nach SCHMIDT- KOKEN ein ungeldstes Problem, wie alle 
Moustérienfundorte mit Interglazial-Fauna fir viele Prahistoriker 

problematisch sind, die auf die franzésische Diluvialchronologie 
schworen. : 

Das Ergebnis dieser Ausfihrungen ist also, daB die 
SCHMiDTsche Diluvialchronologie im groSen und ganzen nur 
fir die letzte Hiszeit und die Kulturen vom oberen (kalten) 
Mousterien bis zum Magdalenien Giltigkeit hat. Fir das 
altere Paldolithikum erweist die kritische geologische Be- 
trachtung der deutschen Fundstatten (Markkleeberg, Hundis- 
burg, Achenheim, Taubach-Ehringsdorf u. a.) die Unrichtigkeit 
der SCHMIDTschen Chronologie und bestatigt die von mir auf- 
gestellte Gliederung: 

Chelléen und unteres Acheuléen: molecu Tinie 
Oberes Acheuléen: vorletzte (Ri8)Eiszeit. 

Unteres (warmes) Moustérien: letzte Zwischeneiszeit. 
Beziiglich der zeitlichen Gliederung des Jungpalaolithikums 

im einzelnen kann ich SCHMIDT ebenfalls nicht beipflichten, 
da m. Ei. die geologische Bedeutung der Nagetierschichten stark 
von ihm iberschatzt wird. Im Sirgenstein lag tiber dem 
Moustérien (0,15 bis 0,20 m) die sog. ,, Untere Nagetier- Myodes 
obensts-Schicht“ (0,08—0,12 m), dariiber folgte in der Machtig- 
keit von 0,70 bis 0,80 m Aurignacien und Solutréen und zu 
oberst das Magdalenien mit der sog. ,Oberen Nagetier-J/yodes 
torquatus-und Lagomys pusillus-Schicht" (0,40 m). 

Wenn aus diesem Profil der Schlu8 gezogen wird, daf 
die untere Nagetierschicht ,den kaltesten Klimastand in unseren 
Diluvialprofilen“ registriere, so dirfte diese Annahme doch 
wohl nicht hinreichend bewiesen sein. Die kleinen Nager sind 
nicht die einzigen arktischen Tiere; der Moschusochse ist z. B. 
ein zum mindesten ebenso charakteristischer Bewohner der 
arktischen Tundra, und dieses Tier ist im Aurignacien nicht 
selten und ist nach Siiden bis in die Dordogne verbreitet ge- 
wesen. Andererseits war das Klima zur Zeit des Buihlstadiums, 

das fir gleichaltrig mit der oberen Nagetierschicht erachtet 
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wird, ganz bedeutend ginstiger als wahrend der eigentlichen 
Wiirmeiszeit; lag die Grenze des ewigen Schnees im Bihl- 
stadium doch 300m héher als wahrend des Maximums der 
Wirmeiszeit. Ich méchte die Grinde fir die Entstehung der 
Nagetierschichten daher in anderen als in klimatischen Ursachen 
suchen. Zunachst ist es wesentlich, da8 sich die Lemminge 
in allen Kulturschichten der letzten Eiszeit vorfinden, freilich 
in wechselnder Haufigkeit. An den offenen Fundstellen, im 
L68, sind sie niemals sehr zahlreich; nur in den Hohlen Sirgen- 
stein, Wildscheuer, Schweizersbild sind sie in solchen Mengen 
gefunden worden, da8 man von Nagetierschichten sprechen 
kann. In Thiede liegt keine ausgesprochene Nagetier- 
schicht vor. 

Von Wichtigkeit ist ferner die Tatsache, da’ die Nage- 
tierschichten entweder unter (Wildscheuer) oder zwischen 
(Sirgenstein) artefaktfihrenden Schichten liegen und selbst frei 
von menschlichen Werkzeugen sind oder daf die Nager in 
den unteren oder oberen Partien einer Kulturschicht vorkommen 
(Hohlefels bei Hitten). In diesen Fallen ist die Annahme 
berechtigt, daB die Knochen durch Kulen oder Raubtiere in 
die Héhlen gekommen sind, als diese gar nicht oder nur spar- 
lich besiedelt waren. Es muB8 schlieBlich noch bedacht werden, 
daB die Lemminge zu gewissen Zeiten in riesiger Zahl grofe 
Wanderungen unternehmen und Gegenden véllig iberschwemmen, 
bis sie zu Hunderttausenden an Hunger und Krankheit ein- 
gegangen und die Uberlebenden wieder abgewandert sind. Das 
gehaufte Vorkommen von Lemmingen in Hohlen und Fels- 
spalten scheint daher nicht mit Ursachen zusammenzuhangen, 
die mit Héhepunkten der Vereisung in Verbindung stehen, 
und ich kann mich daher nicht den SchluSfolgerungen SCHMIDTs 
anschlieBen, da8 das mit der unteren Nagetierschicht am Sirgen- 
stein abschlieBende Mousterien mit der eigentlichen Wirmeiszeit 
zusammenfalle, das Aurignacien und Solutreen aber mit der 
warmeren Achenschwankung. Eine so weit gehende Paralleli- 
sierung ist besonders so lange als verfriht zu bezeichnen, als 
der geologische Nachweis der Achenschwankung selbst auf der 
Nordseite der Alpen noch keineswegs absolut sicher zu fuhren 
ist, in Norddeutschland und Frankreich bis jetzt aber tber- 
haupt nicht. 

Auf der Klimakurve, die Scumipr auf S. 266 gibt, nimmt 
die Achenschwankung (Aurignacien und Solutréen) zeitlich un- 
gefahr nur den dritten Teil der Wirmeiszeit s. str. (Moustérien) 
ein. Die Machtigkeit der Aurignacien- und Solutréenschichten 
in Héhlen, unter vorspringenden Felsen (abris sous roche) 



wie im L68 ist in der Tat aber mindestens dreimal so gro’ 
wie die der Mousterienschichten, und da die Fauna in allen 

Schichten arktoalpin bleibt, so halte ich es fiir wahrscheinlich, 
'daB das kalte Moustérien nur in den Anfang der 
‘eigentlichen Wirmvereisung zu legen ist, héchstens 
in die erste Halfte, das Aurignacien und Solutréen 
aber in die Zeit von der Mitte der Wirmvereisung 
bis an den Anfang des BihlvorstoBes. Hine genauere 
Parallelisierung halte ich zurzeit noch nicht fir médglich. 

Das Protokoll wird verlesen und genehmigt. 

Vv. W. O. 

WAHNSCHAFFE. HENNIG. BARTLING. 
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Brief liche Mitteilungen. 

28. Stratigraphie und Bau der argentinischen 

Kordillere zwischen dem Rio Grande und 

Rio Diamante. 

Von Herrn H. Gert (Bonn). 

Buenos Aires, im Mai 1913. — 

In der Kontroverse UHLIG-BURCKHARDT!) tber die Be- 
ziehungen der Ammonitenfauna des andinen Reichs haben die 
Formen der Ablagerungen des Kimmeridge, Tithon und Neocom 
in der argentinischen Kordillere eine gro8e Rolle gespielt. 
Durch BEHRENDSEN’), STEUER*), BuRCKHARDT*), HaAupr®) 
und DOUVILLE®) ist aus diesen Schichten eine mannigfaltige 
Fauna beschrieben worden, aber die Lagerungsverhaltnisse der 
Fossilien waren an Ort und Stelle noch nicht genau unter- 
sucht und klargestellt. Im Auftrage der argentinischen Re- 
gierung habe ich nun das Stick der Kordillere zwischen dem 
Rio Diamante und dem Rio Grande untersucht, in dem die 

meisten der friiher ausgebeuteten Fundpunkte liegen. Bei dem 
Interesse, das diese Ablagerungen beanspruchen, auch in betreff 

') BURCKHARDT, C.: Bemerkungen iiber die russisch - borealen 
Typen im QOberjura Mexikos und Siidamerikas. — SchluBwort zur 
Diskussion tiber die russisch-borealen Typen. — Zentralbl. Min. 1911. 
— Unxttc, V.: Uber die sogenannten borealen Typen des siidandinen 
Reichs. Zentralbl. Min. 1911. Die marinen Reiche des Juras und der 
Unterkreide. Mitteil. Geol. Gesellschaft Wien 1911. 

*) Zur Geologie des Ostabhanges der argentinischen Kordillere. 
Zeitschrift Deutsch. Geol. Gesellschaft 1892. 

3) Argentinische Jura-Ablagerungen. Pal. Abhandl. DAMES und 
Kayser 1897. 

*) Beitrage zur Kenntnis der Jura- und Kreideformation der 
Kordillere. Paldontogr. 1903 04. 

5) Beitrage zur Fauna des oberen Malm und der unteren Kreide 
in der argentinischen Kordillere. N. Jahrb. Min. 1907, Beil. Bd. XXIII. 

°) Cephalopodes Argentins. Mém. Soe. géol. de France. Paléonto- 
logie. Paris 1910. 
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der kirzlich von DACQUE') wieder angeschnittenen Frage 
nach der Existenz eines pazifischen Kontinents im jingeren 
Mesozoicum, méchte ich meine stratigraphischen Resultate 
schon jetzt hier vorlaufig mitteilen. Sie bringen in die 
vertikale Verbreitung der beschriebenen Arten etwas Klarheit, 
zeigen aber auch, da’ bei dem heutigen Zustande unserer 
Ammonitensystematik der Palaontologe, der, ohne die Lagerung 
zu kennen, allein aus seinen Bestimmungen Riickschliisse auf 
das Alter der Schichten macht, leicht zu Ergebnissen kommt, 
die von den tatsichlichen Verhaltnissen nicht unerheblich 
abweichen. 

Die altesten Bildungen, die in diesem Teil der Kordillere 
zutage treten, sind bunte Porphyre und eng mit ihnen ver- 
knipfter Granit; an Stelle des letzteren treten im Osten rote 
Quarzporphyre und Quarzporphyrtuffe, deren Decken auch am 
Aufbau der vorgelagerten Sierra Pintada beteiligt sind. 

Auf der unregelmaSigen Oberflache dieser Formationen 
liegt in der Kordillere allgemein das Transgressionskonglomerat 
des Lias. Die Litoralfacies am Rande des Gebirges besteht 
aus Sandsteinen und Konglomeraten, die in Senken des Unter- 
grundes, wie am Atuel, eine bedeutende Machtigkeit erreichen. 
Sie fuhren dort zunachst Pflanzenreste und einige mittel- 
liasische, marine Versteinerungen (Amaltheus, Spiriferina, 
Vola alata), schlieBlich aber eine iiberall verbreitete ober- 

liasische Fauna mit Harpoceras subplanatum, Hildoceras 
commense, Pseudomonotis substriata*). Die sandige Facies 
geht lokal in eine kalkige und dann weiter im Westen ganz 
allgemein in eine eruptive, aus machtigen, gebankten Porphyrit- 
tuffen aufgebaute tiber. ° 

Der Dogger beginnt mit dunklen Harpoceratenschiefern 
mit Posidonomya alpina, sie enthalten die von BURCKHARDT 

vom C©° Puchen und Santa Elena beschriebenen Ammoniten- 
formen. Uber diesem Horizont sind stellenweise Kalkbanke 
mit Stephanoceras entwickelt, dann folgt ein maAachtiger 
Komplex, der aus sandigen Mergelschiefern. und Sandkalken 
besteht, in denen man nur selten ein kaum bestimmbares 
Sphaeroceras findet. Im Siidosten am Rio Diamante werden 
diese Schichten durch graue sandige Kalke voll Gryphaea 
calceola vertreten, und gegen Westen gehen sie zunachst in 

1) Die Stratigraphie des marinen Juras an den Randern des 
pazifischen Ozeans. Geol. Rundschau 1911. 

*) Ich stiitze mich hier und im folgenden auf die alteren Be- 
stimmungen, vor allem BurRCKHARDTs, da ich mein Fossilmaterial bis 
jetzt nur vorlaufig durchgesehen habe. 
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bunte, sandige Mergelschiefer, dann in Porphyritarkose und 
schlieBlich in Porphyritkonglomerate iiber. 

Auch die Sedimente des Bathonien, die ebenso wie die 

des Callovien und tiefsten Malms den Ostrand des Gebirges 
nicht erreichen, weisen wieder facielle Unterschiede auf. Am 
weitesten Ostlich finden wir Kalke mit Korallen und Echino- 
dermenresten, die von brecciésem Dolomit tiberlagert werden. 
Im Innern des Gebirges treten Kalkschiefer° und splittrige 
Kalke mit schlecht erhaltenen Ammoniten auf, und im Westen 

schlieBlich griine Tuffsandsteine mit Kalklinsen, die BuRUK- 

HARDY Macrocephalites Vergarensis geliefert haben. 
In der ganzen Region folgen tiber den eben geschilderten 

Bildungen machtige Gipsmassen. Am Atuel sind den Gipsen © 
Kalkschiefer mit Ammonitenabdriicken und hellen Sandsteinen 
eingeschaltet. Der ganze Komplex diirfte in diesem Teil der 
Kordillere das Callovien vertreten. 

Auf den Gipsen liegen im Osten unmittelbar die roten 
oder griinen Sandsteine des Malms, denen sich gegen Westen 
immer mehr Tuffmaterial und Porphyritkonglomerate bei- 
gesellen. In den zentralen Teilen des Gebirges sind an der 
Basis der Sandsteine stellenweise Mergel und Kalke entwickelt; 
hierhin gehéren wahrscheinlich die Schichten von Santa Elena 
mit Peltoceras und Aspidoceras, die BURCKNARDT ins Oxford 
stellte. 

Nun folgt eine neue Transgression mariner Sedimente, 
die mit Konglomeraten beginnt, aber bald kalkig mergeligen 

Schichten Platz macht, welche die bekannte reich gegliederte 
Tithon-Neocomfauna einschlieBen. 

Oberes Kimmeridge — tiefstes Tithon. An der Basis 
des Komplexes tritt ein 3—4 m miachtiger Horizont hervor, 
der aus Mergelschiefern, bituminésem, schiefrigem Kalk be- 
steht und oben mit einer Lage groSer Kalkgeoden abschlieBt. 
Wahrend sich unten nur schlecht erhaltene Perisphincten und 
Zweischaler (Aucellen?) finden, enthalten die héheren Lagen, 
besonders die Geoden, die von BURCKHARDT  beschtiebene 
Perisphincten-Virgatitenfauna'). Mit einer auffallenden faunisti- 
schen und petrographischen Gleichférmigkeit ]48t sich diese 

1) Die Streitfrage, ob die andinen Formen echte Virgatiten oder 
zu der mediterranen Gattung Virgatosphinctes zu stellen sind, wird die 
Bearbeitung meiner umfangreichen Anfsammlungen, sowie des Materials, 
das Dr. WINDHAUSEN am Co- Loteno in Neuquen sammelte, wohl ent- 
scheiden lassen. Die von Douvitue als Simbirskites vom Coe. Loteno 
beschriebenen und ins hdhere Neocom gestellten Arten sind, wie UHLIG 
vollkommen richtig vermutete, andine Virgatiten aus dem Kimmeridge- 
Tithon. 

& 



Stufe von Neuquen bis zum Aconcagua durch die argentinische 
Kordillere verfolgen. — Zone des Perisphinctes aff. pseudo- 
lictor, choicensis, Virgatites andesensis (cf. scythicus). 

Tithon. In dem dariber folgenden Geodenmergel treffen 
wir eine vollkommen veranderte Fauna. Die Kalkknollen sind 
oft ganz erfillt mit den glatten, als Newmayria und Haplo- 
ceras beschriebenen Ammoniten. Daneben finden sich stark 
bewehrte Aspidoceraten und kleine, vielfach variierende Peri- 
sphincten (aff. psewdocolubrinus u. colubrinoides). Den oberen 
Teil der Stufe nehmen gebanderte fossilarme Mergelschiefer 
ein. — Zone der Neumayria Zitteli und des Aspidoceras 
Steinmannt. 

Berriasien. In einen miachtigen Komplex dunkler 
Mergelschiefer sind zahlreiche Kalkbanke und Geodenlagen 
eingeschaltet, die eine mannigfaltige Fauna enthalten; zu ihr 
gehéren fast alle die von STEUER als Reimeckia und Odonto- 
ceras beschriebenen Arten. An der Basis liegen Banke, die 
voll sind von jenen stark variierenden, primitiven Hopliten- 
formen aus der Gruppe des H. Kollickeri und Mendozanus. 
Daneben finden sich zahlreiche Berriasella-, aber auch schon 

typische Neocomites-Arten (N. Kaiseri St.) — Zone des 
Hloplites Kéllickeri —. Es folgen die Zonen der Berriusella 
calistoides, des Steuroceras (Odontoceras) Koeneni, in der 
sich zum ersten Male ein Sprticeras einstellt, und endlich 
schlieBt die Abteilung mit einer Kalkbank ab, die gewéhnlich 
ganz erfillt ist mit Berriasella fraudans Sr. 

Valangien. Hier vollzieht sich ein Wechsel in den 
Ablagerungen; an Stelle der schwarzen, grau verwitternden 
Kalke und Mergel treten hellere Kalke und Kalkschiefer, die 
im Terrain mehr hervortreten. In den tiefsten Kalkbanken 
und groBen, linsenformigen Geoden treffen wir eine Invasion 
von Spiticeras-Arten, unter denen namentlich Spvrticeras 
Damesi allgemein verbreitet ist; daneben kommen Acantho- 
discus- und Neocomites-Formen vor. Fir die héher liegenden 
plattigen Kalke ist Neocomites transgrediens Sv., der dem 
N. neocomiensis D’ORB. sehr nahe steht, charakteristisch. Im 

Osten schaiten sich tiber der Transgredienszone Hxogyrakalke 
ein, und die tieferen Schichten des Valangien werden am 
Rande des Gebirges durch eine litorale Facies mit Zwei- 
schalern (Trigonia transitoria, Lucina, Cucullaéa) und einer 
sparlichen, abweichenden Ammonitenfauna ersetzt'). 

') Weiter im Siiden in Neuquen ist diese Facies nach den Unter- 
suchungen Keippsts und WiNDHAUSENs allgemeiner verbreitet. 
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Hauterivien-Barrémien? Im MHangenden der ge- 
schilderten Bildungen folgt noch eine miachtige Abteilung 
fossilarmer Mergelschiefer und plattiger Kalke, die oben mit 
einem Dolomit und Gipshorizont abschlieBt. AuBer Abdriicken 
von Zweischalern und Gastropoden konnte ich hier nur schlecht. 
erhaltene Holcodiscus-Formen auffinden. 

Gegen Westen nehmen die marinen Sedimente des Tithons 
und Neocoms an Machtigkeit ab, doch greift eime Hinschaltung 
kalkiger Schichten weit nach Westen in die Porphyritserie 
hinein; zu ihr gehédren die Exogyraschichten im oberen Tin- 
guiricatal auf der chilenischen Seite der Kordillere. Abermals 
trat das Meer den Riickzug an, und wabrend sich im Westen 
wieder Porphyrite auftiirmten, kamen im Osten die roten Sand- 
steine der oberen Kreide zur Ablagerung. Sie werden gegen 
den Rand des Gebirges konglomeratisch und nehmen bedeutend 
an Machtigkeit ab. Hier sind in ihrem Hangenden grine 
Mergel mit sandig-kalkigen und oolithischen Banken entwickelt, 
die eine brackisch-limnische Gastropodenfauna enthalten. Un- 
mittelbar dariiber liegt die von BODENBENDER') entdeckte 
kalkige Schichtfolge mit Gryphaea vesicularis und Cardita 
Morganiana, die einen Auslaéufer der weiter im Siiden auf- 

tretenden Transgression der Rocastufe darzustellen scheint. 
Abermals folgen bunte Mergel, blaSrote Sandsteine und schlieB- 
lich grobes Konglomerat und Schotter. Hier finden wir bereits 
Komponenten aller alteren Kordillerengesteine, vor allem auch 
der die granitischen Intrusionen begleitenden Gangbildungen; 
ein Zeichen, daB im Westen die Auffaltung des Gebirges schon 
stattgefunden hat. 

Wie wir sehen, befinden wir uns in der argentinischen 
Kordillere wahrend Jura und Kreide fortgesetzt am Ostrande 
eines Geosynklinalmeeres, dessen Fluten bald mehr auf den 
brasilo-afrikanischen Kontinent tibergreifen, bald sich weiter 
gen Westen zuriickziehen. Da wir tektonische Bewegungen 
zu dieser Zeit nicht mit Bestimmtheit nachweisen kdénnen, 

diirfen wir wohl die Auftirmung miachtiger, submariner vul- 
kanischer Produkte fir die Schwankungen verantwortlich 
machen. Die liasische Transgression, die in unserer Gegend 
an der Grenze zum Dogger ihre gréSte Ausbreitung erreicht, 
verflacht sich schnell wieder, und gewaltige Gipsmassen kommen 
am Ende dieser Periode zur Ausscheidung. Mit Beginn des 
Malms gewinnen dann die vulkanischen Bildungen die Ober- 

') Terreno jurasico y creticeo en los Andes Argentinos. Bol. 
Acad. Nac. Cordoba 1892. 



hand, und aus ihrem Detritus hervorgegangene rote Sandsteine 
ersetzen die marinen Sedimente im Osten. Aber schon am 
Ende des Kimmeridge brandet das Meer von neuem gegen 
Osten vor, und in raschem Wechsel folgen verschiedenartige 
Faunen, die sich mit einer merkwiirdigen Gleichférmigkeit 
tiber kolossale Strecken verfolgen lassen. JDieselben Tithon- 
und Berriasformen, die wir aus Argentinien zwischen dem 
35. und 36. Breitegrad kennen, treffen wir in Nordpert unter 
8° siidlicher Breite wieder. Das spricht fiir den Rand eines 
weiten offenen Meeres und nicht fiir einen schmalen lang- 
gestreckten Golf. Wo die Westkiiste dieses mesozoischen 
Geosynklinalmeeres, der pazifische Kontinent BURCKHARDTs 
und DacQuEs, gelegen hat, wissen wir nicht; doch vermutlich 

nicht so nahe, daB man die Konglomerate der Porphyrit- 
formation als in der Brandungszone an seiner Kiiste gebildet 
ansehen kénnte. In der jiingeren Kreidezeit hob sich unter 
den ersten Vorboten der die Anden faltenden Krafte der dst- 
liche Teil der Geosynklinale, und der pazifische Ozean wich 
endgiltig gegen Westen zuriick. Die kurze brackisch-marine 
Invasion, die wir am Ostrande des Gebirges an der Grenze 
von Kreide und Tertiar beobachteten, scheint aus Sidosten 

gekommen zu sein. Auch sie mu8 bald der von Westen gegen 
Osten ausklingenden Gebirgsbildung weichen. 

Recht verschieden ist der Bau des Gebirges, der durch 
diese Bewegungen der ersten Phase hervorgerufen wurde. Im 
Norden, am Rio Diamante, sind die mesozoischen Sedimente 
zwischen den im Osten auftauchenden Quarzporphyrmassen, 
Graniten und paldozoischen Schichten der Vorkordillere und 
der machtigen Porphyritserie im Westen zu steilen, dicht- 
gedrangten Falten zusammengeschoben. Ja weiter nordwarts, 
in der Gegend des Aconcagua, fiihrte die Zusammenstauchung 
der nachgiebigen Sedimente zwischen den schwerer beweglichen 
Massen zur Schuppenstruktur, wie uns die interessanten Beo- 
bachtungen SCHILLERs zeigen'). SchlieBlich kam es dort in 
den Gipsmassen sogar zu ausgedehnten Uberschiebungen der 
mesozoischen Sedimente iiber die tertiaren Abtragungsprodukte 
des eben entstandenen Gebirges. Diese intensive, tberall 
deutlich gegen Osten gerichtete Faltung kénnen wir nach 
Siden bis an den Rio Salado verfolgen, wo es in den Ost- 
schenkeln der nach dieser Richtung tibergelegten Falten noch 
zu kleinen Uberschiebungen kommt. Weiterhin wechselt der — 

1) La alta Cordillera de San Juan y Mendoza. Ann. Minist. 
Agricult. Buenos Aires 1912. 
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Bau des Gebirges. An Stelle der in meridionaler Richtung 
weithin verfolgbaren Falten treten unregelmaBige Antiklinalen, 
die durch transversale Abschntrungen eine blasen- oder kuppel- 
formige Gestalt bekommen. Die Faltungsrichtung wird un- 
bestimmt; wo der Zusammenschub etwas intensiver war, finden 
wir bald gegen Westen, bald gegen Osten tiberkippte Schenkel. 
Auch hier fthren die plastischen Gipsmassen zu lokalen 
Komplikationen, und regionale, in nordost-sidwestlicher Rich- 
tung verlaufende Springe, die im Anschlu8 an die Faltung 
entstanden, beginnen eine bedeutende Rolle im Bau des Ge- 
birges zu Sealer 

Mit dem Wechsel in der Siete fallt das stairkere Her- 
vortreten der granitischen Intrusionen zusammen, die der Auf- 
faltung auf dem FuBe folgten. In perlschnurartig an- und ab- 
schwellenden Massen, wie es STEINMANN‘) aus Pert und 
Bolivien beschrieben, durchziehen sie in meridionaler Richtung 
das Gebirge. Von echten Graniten mit typischer Tiefen- 
gesteinsstruktur lassen sich alle Ubergange beobachten zu Ge- 
steinen mit andesitischem Gefiige. Sie bilden entweder aus- 
gedehnte Intrusivlager in den Sedimenten, die sie aufblatter- 
ten und dislozierten, oder sie durchbrachen die Schichten in 

miachtigen Stdcken, wobei Aufschmelzung eine bedeutende 
Rolle gespielt haben mag. Die mesozoischen Ablagerungen 
sind in ihrer Umgebung hochgradig kontaktmetamorph ver- 
andert und von Hornblendeandesitgangen durchschwarmt. 

7 Als die gebirgsbildenden Bewegungen erloschen, Intrusi- 
onen und Gangbildungen erfolgt waren, begann eine ausgedehnte, 
effusive, vulkanische Tatigkeit. Als Analogon zu der meso- 
zoischen Porphyritformation bildete sich wahrend des jiingeren 
Tertiars eine machtige Serie, aufgebaut aus Akkonglomeraten, 
Tuffen und Decken andesitischer und schlieBlich auch basalti- 
scher Gesteine. Sie liegt im Innern des Gebirges in den De- 
pressionen des jungen, der Faltung noch eng angeschmiegten 
Reliefs, erreicht durch die transversalen Abschnirungen in den 
Antiklinalen (alte Quertaler) den Ostrand des Gebirges und 
breitet sich dort in den angegliederten Mulden tiber den alt- 
tertidren, von der Gebirgsbildung noch in Mitleidenschaft ge- 
zogenen Konglomeraten und Schottern aus. Die hohen, 5000m 
erreichenden Berge zu beiden Seiten des Atuels sind ganz aus 
es Bildungen aufgetiirmt”), und da die Decken von ihnen 

4) Ga ketales und Massengesteine in der Kordillere Sud- 
amerikas. Geol. Rundschau 1910. 

”) Auch der Aconcagua ist aus dieser jungtertiaren Andesitserie 
aufgebaut. 
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nach allen Richtungen hin abgeflossen sind, dirften sie als 
Reste alter Eruptionsherde anzusprechen sein. 

Mit Beginn des Diluviums setzte eine neue Dislokations- 
phase ein, die sich vorwiegend in vertikalen Bewegungen 
AjuBerte und eine bedeutende Heraushebung des ganzen Ge- 
birges zur Folge hatte. Die vulkanische Tatigkeit erlitt eine 
neue Belebung. Allenthalben am Ostrande des Gebirges kam 
es zu basaltischen Ergiissen, wahrend im Westen die grofen 
diluvialen Vulkane entstanden, die heute zum Teil noch nicht 

vollkommen erloschen sind. In den Talern und am Rande 
des Gebirges liegen Lavastréme und Aschentuffe dieser Erup- 
tionen auf den Alteren diluvialen Niveaus. Im zentralen Teile 
aber haben die Produkte der groSen Vulkane die tertiaren 
Reliefs fast vollkommen aufgefillt und so auf weite Strecken 
hin einen plateauartigen Charakter geschaffen. 

Wie wir sehen, bestatigen und erweitern meine Beobach- 
tungen die Alteren Darstellungen, die BURCKHARDT') und 
KEIDEL”?) vom Bau dieses Teiles der argentinischen Anden 
gegeben haben, ohne in wesentlichen Punkten mit ihnen in 
Widerspruch zu geraten. Faltung, gefolgt von Intrusionen, 
vertikale Heraushebung und schlieBlich effusive, jungvulkani- 
sche Tatigkeit waren hier die gebirgsbildenden Faktoren. 

29. Die saxonische ,Faltung“. 

Von Herrn Hans STILLE. 

Kine Antwort auf die Verhandlungen anla8lich 
der Hauptversammlung der Deutschen Geologischen Gesellschaft 

zu Greifswald am 10. August. 1912°). 

(Mit 5 Textfiguren.) 

Leipzig, den 1. Juli 1913. 

Auf der Versammlung der Deutschen Geologischen Gesell-_ 
schaft zu Greifswald im August 1912 ist, wie sich dem 
inzwischen erschienenen Protokoll entnehmen lat, die jiingere 

') Profils géologiques transversaux de Ja Cordillere. argentino- 
chilienne. Ann. Museo de la Plata 1900. 

?) Uber die Geologie einzelner Teile der argentinischen Anden. 
Sitzungsber. d. k. k. Akad. d. Wissensch. Wien 1908. 

3) Vgl. Monatsberichte der Deutschen Geol. Ges. 1912, 8. 477 ff. 
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(saxonische) deutsche Gebirgsbildung ausgiebig zur Sprache 
gekommen und speziell die Frage diskutiert worden, ob 
,Faltung“ oder ,Senkung“ das Wesen der saxonischen Ge- 
birgsbildung ausmacht. Hine Art Resolution ist unter Vorsitz 
von Herrn FreCH tber diese Frage (a. a. O., S. 487) gefaBt worden: 

, Wntgegen der Annahme einer saxonisch-kimmerischen 
Faltung wird der Gebirgsbau Mittel- und Norddeutschlands 
in mesozoischer und nachmesozoischer Zeit von Senkungs- 
erscheinungen beherrscht. Faltelungen und auch Faltungen 
treten nur als Nebenerscheinungen an den Bruchrandern 
auf. Auch die SuEsssche, im ,Antlitz der Erde“ ver- 
schiedentlich ausgesprochene Anschauung entspricht der 
Ansicht, dafS Senkung die mesozoischen Schollengebirge 
beherrscht. “ 
Nach alten Erfahrungen, denen neue hinzuzufiigen man 

sich hiten sollte, kénnen aber durch Resolutionen wissen- 

schaftliche Fragen nicht erledigt werden, das hatte man 
sich auch in Greifswald sagen sollen, als man nachdricklich 
Wert darauf legte, die Meinung einzelner, die sich in Greifs- 
wald gerade zusammengefunden hatten und auch dort keines- 
wegs ohne Widerspruch geblieben waren, als eine. Art Ver- 
dikt gegen die saxonische ,,Faltung“ zu proklamieren. 

Die Greifswalder Verhandlungen itiber die mitteldeutsche 
Gebirgsbildung bieten mir die Veranlassung, noch einmal auf 
die ,,Senkungstheorie’ einzugehen und zu zeigen, inwiefern 
sie mit gewissen grundsatzlichen Erfahrungen, die sich aus 
den geologischen Verhadltnissen des deutschen Bodens ergeben, 
unvereinbar ist. Allerdings scheinen in Greifswald gerade die 
fir diese Frage entscheidenden Verhaltnisse, auf die ich 
schon friiher einmal hingewiesen habe, jedoch an einer Stelle, 
die vielen Fachgenossen vielleicht nicht recht zuginglich ist’), 
tberhaupt nicht zur Sprache gekommen zu sein. LEnt- 
scheidend, ob ,Senkung“ oder ,Faltung” und damit , Ab- 
wirts’- oder ,Aufwirts“-Bewegung der unter dem Hinflusse 
tektonischer Krafte ihre Lage verandernden und sich weithin 
zu Satteln und Mulden formenden Gesteinsmassen eingetreten 
sei, ‘ist aber der Vergleich der Hohenlage der Gesteins- 
massen yor und nach dem tektonischen Ereignisse in bezug 
auf die uns einigermaSen verfiigbare Héhenmarke, namlich den 
Spiegel der Hydrosphare. 

1) H. Srimue: Die Faltung des deutschen Bodens und des Salz- 
gebirges. Zeitschr. ,Kali*, V. Jahrg. 1911, Heft.16/17 (vgl. spez. Seite 7 
des Separatabdruckes). 
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In mehreren Schriften der letzten Jahre, die sich mit 
der saxonischen ,Faltung’ des deutschen Bodens beschiftigen, 
habe ich den Weg verfolgt, die nachweisbaren tektonischen 
Vorgange zunachst einmal mdglichst genau hinsichtlich ihrer 
Zeitlichkeit festzulegen'). Es ergibt sich auf diese Weise 
der tektonische Zustand in einander folgenden Erdperioden, und 
aus dem Vergleiche dieser Zustinde und der Feststellung der 
Veranderungen, die von Fall zu Fall eingetreten sind, enthillt 
sich uns der tektonische Werdegang. Die Studien tiber die 
Geologie des deutschen Bodens haben mich dazu gefiihrt, ganz 
besonderen Wert auf die Unterscheidung ,,epirogenetischer~ 
und ,,orogenetischer’ Vorginge zu legen, — und in welchem 
Umfange auf Grundlage dieser Unterscheidungen gewisse Grund- 
auffassungen der Tektonik einer Revision unterzogen werden 
miussen, mag sich aus den nachfolgenden Ausftthrungen ergeben. 
Ks sei mir erlaubt, aus friiheren Verdffentlichungen hier das- 
jenige zu wiederholen, was bei der Entscheidung tiber eine 
, Faltung’ des deutschen Bodens ganz besonders in Frage kommt. 

Epirogenetische und orogenetische Vorgange fihren zu 
Bewegungen der festen Massen in der Lithosphare. Die 
epirogenetischen Vorginge sind ,sakulare’ Erscheinungen, 
gehen mehr oder weniger gleichmafig durch die langen 
Perioden der Erdgeschichte fort und AuBern sich im Sinken 
der Sedimentationsraume (Geosynklinalen) und im Aufsteigen 
der Festlandsschwellen. Die ,kontinentalen® Bewegungen der 
jungsten geologischen Vergangenheit und der Jetztzeit sind ihr 
Fortgang. Schon die Machtigkeit der Sedimente in bestimmten 
Gebieten, tiberhaupt der Begriff der Geosynklinale, erfordert 
die Vorstellung der epirogenetischen Bewegungen. Zu _ ge- 
waltigem AusmaSe summieren sich die jeweilig nur kleinen Ab- 
senkungen in langen Zeiten, wie uns die Machtigkeit der 
Sedimente in manchen dieser sinkenden Raume, z. B. im 

Niederdeutschen Becken, lehrt. Auch die sikulare Aufwélbung 
der Kontinentalschwellen ist unbestreitbar. Wie sollte man 
sonst ungezwungen erklaren, da die Kontinentalschwellen 
dureh lange Perioden hindurch in oft gleichbleibender Um- 
randung fortbestehen, ohne vollig eingeebnet und tberflutet zu 
werden, und daB sie durch lange Perioden der Erdgeschichte 

1) Das Alter der deutschen Mittelgebirge. Zentralbl. f. Min. f. 1909, 
S. 270. — Die mitteldeutsche Rahmenfaltung. 3. Jahresber. d. Nieder- 
sichs. geol. Vereins, 1910, S. 141. — Senkungs-, Sedimentations- u. 
Faltungsraume. lle Congies geéol. internat. Stockholm, 1910, S. 819 ff. 
—— Der Untergrund der Lineburger Heide usw. 4. Jahresber. d. Nieder- 
sichs. geol. Vereins, 1911, S. 224 ff. 



die Lieferanten des Sedimentes fiir die Geosynklinalen bleiben? 
Wahrend allerdings die Einwélbung der Geosynklinalbezirke 
in der morphologischen Form des Troges usw. sich aus- 
drickt, tritt die Aufwolbung der Festlandsschwellen morpho- 
logisch nicht oder kaum in Erscheinung, da sie immer wieder 
durch die Denudation der jeweilig aufgestiegenen Massen 
kompensiert wird. Noch heute sehen wir solche Kontinental- 
schwellen sich aufwolben; man blicke nach Fennoskandia und 

zum Kanadischen Schild. Den epirogenetischen Bewegungen 
liegt meiner Auffassung nach ein flacher Wellenwurf grofer 
Spannweite zugrunde, und dabei sind die Geosynklinalen die 
Wellentaler und die Festlandsschwellen die Wellenberge. Dieser 
epirogenetischen , Wellung” grofer Spannweite (,,Undation~ 

- _ Denudationsge biet Sakulare brwartsbewegung 
qT Fr =— 
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Sakulare Aufwartsbevegung 

Sedim entationsgebiet 

Big. 

Sikulares Aufsteigen der Festlandsschwellen und Hinsinken der 
Sedimentationsbecken. 

Im Geosynklinalgebiete durchlauft die Schicht xa die Lagen xb, xc usw. In- 
zwischen wurde die Landoberflache xa, die Lagen xb;, xc, usw. erreichen, wenn 
nicht die Denudation das jeweilig Herausgehobene wieder abtriuge und zur 
Geosynklinale schaffte. Die Landoberflache xa, bleibt damit einigermafen ge- 
wahrt, wenn auch immer neue und von unten sich nachschiebende Gesteins- 

massen an ihr ausstreichen!), 

') Man wende nicht ein, da’ mit solchen Vorstellungen die 
lokale Erhaltung z. B. mesozoischer Sedimente im Bereiche der 
Schwellen unvereinbar ist. Wo sie sich finden (Triersche Bucht, Elbe- 
zone in Sachsen), bandelt es sich um lokale Versenkungen oder, wie 
aus palaogeographischen Verhaltnissen erkennbar ist, um epirogenetisch 
angelegte und fortgebildete Senkungszonen ,zweiter Ordnung“, wie 
sinkende Spezialbecken inmitten oder in randlichen Einbuchtungea 
der aufsteigenden Festlandsschwellen. Hine Rolle spielt bei diesen Ey 
Verhaltnissen in vielen Fallen das Auftreten mehrerer Druckrichtungen 
nicht nur in der orogenetischen, sondern auch in der epirogenetischen — 
Ausgestaltung des Untergrundes. 

Wie die groBen Senkungsfelder zwischen den grofen Festlands- 
schwellen oft genug als Geosynklinalen angelegt waren, so sind 
auch die inmitten der grofen Festlandsschwellen auftretenden 
oder in sie vorspringenden , Versenkungen“ in vielen Fallen in epiro- 
genetischen Spezialbecken oder Spezialfurchen vorgezeichnet gewesen. 
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des Bodens) stehen die orogenetischen Erscheinungen der 
,Faltung” (,,Undulation’) gegeniiber. 

Die orogenetischen Vorgange sind episodische Hreignisse, 
und mit ihnen entstehen Falten, Uberschiebungen und Ver- 
werfungen. Bedeuten die epirogenetischen Verhadltnisse gewisser- 
maBfen eine tektonische Evolution des Bodens, d. h. eine 
durch lange Perioden und gleichsinnig sich fortbildende Aus- 
gestaltung, so habe ich anderseits die episodisch eintretenden 
orogenetischen Vorgange, die zu einer volligen Umwalzung der 
Verhaltnisse in den Geosynklinalen oder wenigstens in deren 
Randgebieten fithren und wahrend der Dauer ihrer Wirk- 
samkeit den Bewegungssinn der Geosynklinalmassen weithin 
vollig umkehren, als Erdrevolutionen  bezeichnet; da- 
bei sind Form und Intensitat der erdrevolutionaren Er- 
scheinungen in hohem MaBe durch die vorangegangene 
Evolution des Bodens bestimmt’). Da8 die orogenetischen 
Vorginge nun Hreignisse ganz bestimmter, und zwar eng um- 
grenzter Zeiten sind, ist aus den geologischen Verhaltnissen 
des deutschen Bodens leicht -ersichtlich und wird auch von 
denjenigen Fachgenossen ohne weiteres zugegeben, die sich in 
Greifswald gegen eine saxonische ,,Faltung® gewandt haben. 

Fir die Beurteilung der Frage, ob die saxonische Ge- 
birgsbildung auf ,Senkungen“ oder ,Faltungen“ hinaus- 
kommt, ist von fundamentalster: Bedeutung, daB schon yor 
den tektonischen Phasen, in denen doch die Zerstiickelung 
des Bodens in Schollen erfolgte und die ,,Senkungen” sich 
abgespielt haben sollen, unsere groBen ,Senkungsfelder® um 
gewaltige Betrage, in einzelnen Fallen um Tausende von 
Metern, gegentiber den groBen ,,Horsten® (z. B. der Rheinischen 
Masse)”) gesunken waren (vgl. Fig. 3). Diese Senkung ging auf 
epirogenetische Vorgange zuriick, und bisher ist jedenfalls 
noch nicht erweisbar gewesen, dai schon bei der Entstehung 
und Fortbildung der deutschen Sedimentationsbecken entlang 
deren Randern Verwerfungen aufgerissen waren. 

1) H. Sriuue: Tektonische Evolutionen und Revolutionen in der 
_ Erdrinde. Antrittsvorlesung Leipzig 1913. Verr & Co. 

*) Unter den groBen ,,Horsten“ und ,Massen“ verstehe ich in den 
nachfoleenden Ausfihrungen speziell die Bohmische Masse, die Rheinische 
Masse, die Skandinavische Masse, d. b. die ausgedehnten und echten 
, Undationsschwellen“ (s. oben). Betreffs der in etwas groBerem Um- 
fange auch von ,Undulationen“ betroffenen kleineren Rahmen (Harz 
usw.) vgl. ,Senkungs-, Sedimentations- und Faltungsraume“, a. a. O 
©. 627 u. 832. 
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Die zeitliche Analyse der tektonischen Vorgange, zu der 
wir erfreulicherweise im deutschen Boden bei dem hohen 
Grade seiner Erforschung schon in ziemlich weitem Umfange 
imstande sind, spricht ein vernichtendes Urteil gegen die 
ganze ,Senkungstheorie’, denn sie fihrt uns unzweideutig 
vor Augen, 

da8 in den tektonischen Phasen, d. h. in den- 
jenigen, in denen die ,Senkungen“ gegeniber 
den groBen ,Horsten“ eingetreten sein sollen, 
der in Sattel und Mulden sich legende und dabei 
vielfach in Schollen zerreiBende Inhalt der 
Sedimentationsbecken aufwirts gegenitber den 
praexistierenden alten Massen, den spateren 
groBen ,Horsten., und auch aufwirts gegeniber 
dem ozeanischen Spiegel, bewegt worden ist. 
In den epirogenetischen Zeiten sinken die Becken 

zwar ein, aber in den orogenetischen Phasen steigen sie 
auf, und bei dieser Aufwirtsbewegung des Bodens entstehen 
die Verwerfungen, entlang denen nach der Senkungstheorie 
die Schollen sich abwarts bewegt haben sollen. Dabei ent- 
stehen auch die Sattel und Mulden, denen zwar R. LACH- 
MANN nur nach ihrer morphologischen Gestaltung, nicht aber 
nach ihrer Entstehung die Bezeichnung Sattel und Mulden 
zukommen lassen will. Vor der ,kimmerischen” (jungjurassi- 
schen) Faltung liegen z. B. die Gesteine der alteren Formationen 
im Niederdeutschen Becken tief versenkt unter den jiingeren 
Gebilden (Fig. 2a), die tiber ihnen im Laufe der geologischen 
Zeiten abgesetzt worden sind; nach der Faltung sehen wir aber 
diese vorher tief versenkten Schichten im Kerneder ,,Sattel” am 
Aufbau der Landflachen teilnehmen, tiber die nach Wieder- 

einsetzen der ,, Evolution“ (erneute Senkung!) die postkimme-_ 
rische Transgression dahingeht (Fig.2b); mit der Faltung haben 
sie alsO den Weg aus gro8er Tiefe bis zum Niveau des ozeanischen 
Spiegels und tiber diesen hinaus zurickgelegt. Ganz abnlich 
ist die Sachlage in den jiingeren orogenetischen Phasen der 
saxonischen Gebirgsbildung: immer vollzieht sich in diesen 

_ eine , Aufwartsbewegung” epirogenetisch gesunkener Gesteins- 
massen. Weithin haben also die orogenetischen Phasen, z. B. 
im Niederdeutsehen Becken, Festlinder geschaffen und tief 
eingreifende Denudationen eingeleitet; das alles spricht nicht 
fir ,als Ganzes absinkende gréBere Beckenmassen , sondern 

fir _ Heraushebung der Beckenmassen. 
Allerdings hat die orogenetische Aufwarts- 

bewegung der Beckeninhalte die vorangegangene epiro- 
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genetische Abwartsbewegung in der Mehrzahl der Falle 
nicht kompensieren kénnen (siehe Fig. 3), und so er- 

i scheinen trotz der Faltungen und trotz der Aufwartsbewegung 
| die Sedimentationsraume noch gesunken gegeniiber den groBen 
| ,Horsten®. Im wesentlichen darauf, daB bisher kaum unter- 
| schieden worden ist, was auf sikulare (epirogenetische) und 

Big. 2a. i d 800-1000m Sediment —__ 

Sandstein 

der unteren 

“Kreide 

| 
; Schematische Darstellung der ,Aufwarts“bewegung der Schichten durch 

die kimmerische Faltung im nordéstlichen Vorlande der Rheinischen 

Masse. 

Fig. 2a veranschaulicht die Lage einer bestimmten Schicht, z. B. der 
R6t-Muschelkalk-Grenzschicht, zum ozeanischen Spiegel S—S 
vor der kimmerischen Faltung. 

1 Fig. 2b veranschaulicht ihre Lage zum ozeanischen Spiegel S;—S, 

id nach der kimmerischen Faltung und nach Wiedereinebnung 
Re und Uberflutung der kimmerischen Ketten. 

: was auf eigentliche tektonische (,,orogenetische’) Bewegungen 
: zurickgeht, beruht die unrichtige Vorstellung, da8 in den 
io tektonischen Phasen im deutschen Boden Senkungen an 

'  groSen Bruchlinien eingetreten seien. 
: Die Bruchlinien, die unsere groBen Horste weithin um- 
| saumen und in vielen Fallen annahernd alten Kistenzonen 

ow 
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folgen, sind nicht: aufgerissen. bei der epirogenetischen Ab- 
wartsbewegung der Becken, sondern in den orogenetischen 
Phasen, d. h. bei einer Aufwartsbewegung vorher gesunkener 
“Gesteinsmassen. Die Aufwartsbewegung des sich in SAattel 
und Mulden legenden und dabei vielfach in Schollen zerfallen- 
den Beckeninhaltes ist aber ein Faltungsvorgang, auch wenn 
die Formen, zu denen diese Faltung gefithrt hat, gegeniber 
dem normalen Bilde der Faltung teilweise etwas ungewohnlich 
sind. Ich komme hierauf zurick. 

Lesttandsschivelle 

Bie. 3. 

Schematische Veranschaulichung des Betrages- der epirogenetischen 
Abwartsbewegung (abwirts zeigende Pfeile) und der orogenetischen 
Aufwartsbewegung (aufwarts zeigende Pfeile) einer Schicht des 
Niederdeutschen Beckens, bezogen auf das Niveau des ozeanischen 

Spiegels!). 

Die bisherigen Betrachtungen tiber das ,,Aufsteigen” und 
,Absinken“ der Gesteinsmassen bezogen sich auf diejenige 
Héhenmarke, die uns zunachst zur Verfiigung steht, namlich 
auf den ozeanischen Spiegel. Wer den Spiegel des Ozeans 
durch lange Perioden der Erdgeschichte hindurch fir eine 
einigermaBen feststehende Marke halt, wie z. B. R. LACHMANN, 
oder wer ihn auch nur fir feststehend halt fir solche kirzeren 
Zeiten, in denen eine Phase der saxonischen Gebirgsbildung 
liegt, wie fiir die Zeit des jiingeren WeifSen Jura, mite 
schon nach obigen Auseinandersetzungen die Vorstellung einer 
Senkung der Schollen in den orogenetischen Phasen unbedingt ~ 
ablehnen. Es ist nach den einfachen, in Fig. 2 veranschau- 

1) Die Bemessung der epirogenetischen Absenkung einer Schicht 
nach dem Niveau des ozeanischen Spiegels ist zwar nur annahernd 
richtig, da die Schicht nicht im Niveau des Spiegels, sondern etwas 
unter diesem entstanden ist. Die geringe Differenz spielt aber keine Rolle. 
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¢ lichten Uberlegungen einfach ein, Unding, Anhanger der Isostasie 

zu sein und dabei doch an dem ,,Senkungsmechanismus“ zur 
Iirklarung der tektonischen Verhaltnisse des deutschen Bodens 
festzuhalten. Gegeniiber derartig klaren Verhaltnissen sollte 
man mit ,modifizierten Sinusoiden“ und sonstigen ,,Deforma- 
tionskurven” zu Hause bleiben. 

Ktwas komplizierter gestaltet sich die Sachlage fir den- 
jenigen, der im Sinne der Kontraktionstheorie den ozeanischen 
Spiegel nicht als eine durch die geologische Vorzeit hindurch 
einigermaBben konstante, sondern als eine voribergehend oder 
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Fig. 4. 

Schematische Veranschaulichung der Faltung einer Geosynklinale 
zwischen zwei Rahmen im Sinne der Kontraktionstheorie. 

Die starren Rahmen I und II sinken ohne wesentliche Kompression. Die 
komprimablen Gesteine der Geosynklinale werden zusammengeschoben und 

erheben sich in Falten tber die Rahmen!). 

auch durch langere Zeiten mit der ganzen Erdkruste sinkende 
Hoéhenmarke betrachtet. Wir miissen versuchen, unter Zu- 

grundelegung der Kontraktion der Erde von den ,relativen™ 
Betrachtungen tiber , Aufsteigen“ und ,,Absinken” der Gesteins- 
massen zu ,absoluteren“ zu gelangen. Wie stellt sich tiberhaupt 
eine typische Faltung im Sinne der Kontraktionstheorie dar? 

') Dabei kénnen die Falten den Bezirk des ,Muttermeeres“, aus 
dem sie geboren sind, ganz erfillen, oder es kann schon in den 
Randbezirken: der fir die ganze Geosynklinale erforderliche © Zu- 
sammenschub erzielt sein. . 

Auf das in obiger Skizze schematisch angedeutete Uberquellen 
der Falten tiber die Massive, zwischen denen die Geosynklinale ge- 
faltet wird, wies ich schon friher (Tektonische Evolutionen und Re- 
yolutionen, |. c., 5S. 26) hin. Damit vergleiche man die inzwischen 
von C. Rimpacn (Versuche iiber Gebirgsbildung. Neues Jahrb. f. Min. 
etc. Beil. B. XXXV, 8. G89ff.) verédffentlichten Experimente, die mir 
sehr beachtenswert erscheinen. 
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In Skizze 4 liegt zwischen zwei relativ starren Massen 
(I und II) die von flachen und leichter faltbaren Schicht- 
tafeln erfiillte Geosynklinale III. Die allgemeine Kontraktion 
der Erde zwingt das Erdstiick abcd, sich dem kleineren 
Raum a bc'd einzupassen. Dabei erhalt der starre Block I 
die Lage la, der starre Bleck II die Lage Ila, ohne da8 in~ 
ihnen sonderlich starke Zusammenpressung erfolgte. Das 
komprimable Erdstiick [II findet nun aber keinen Platz mehr 
zwischen Ia und Ila und mu8 iiber die Lage b c hinaus in Form 
von Falten aufragen, die aus der Zusammenpressung zwischen den 
starren Massen resultieren. In dem Erdstiick III ist die ,allge- 
meine“ Absenkung der Erdkruste, die in unserem Falle aus*der 
Lage abcd zu der Lage a b cd fihren miBte, teilweise kom- 
pensiert durch die aus der starken Zusammenpressung des 
ZusammenpreSbaren hervorgehende Faltung. Im Sinne der 
Kontraktionstheorie haben wir also bei den starren Massen I 
und II unkompensierte, in dem Geosynklinalgebiete III 
durch Faltung teilweise kompensierte Senkungen, d. h. 
relative Hebungen gegeniiber den ,Rahmen“. Die Rahmen sind 
also unter Zugrundelegung der Kontraktionstheorie in den oro- 
genetischen Phasen starker als die Massen der Geosynklinal- 
bezirke, wenigstens soweit diese der Zusammenpressung unter- — 
legen, gesunken. Absolut gesprochen im Sinne der Kon- 
traktionstheorie sinken die sich faltenden Gesteine weniger als 
die starren Massen, relativ gesprochen erheben sich die 
Faltungsgebiete tiber die alten ,,Massen*. Das Sinken der 

alten ,,.Massen“ entspricht aber annahernd der allgemeinen 
Absenkung der Lithosphare und damit auch der Hydrosphare 
und somit annahernd!) dem Sinken des ozeanischen Spiegels. 

Wie sich, vom Standpunkte der Kontraktionstheorie be- 
trachtet, die Sachlage bei der zwischen den Rahmen sich ab- 
spielenden saxonischen Gebirgsbildung verhalt, ergiebt sich 
aus nachfolgenden Uberlegungen. 

1) Dem allgemeinen Sinken der Lithosphare entspricht im Sinne 
der Kontraktionstheorie das Sinken des ozeanischen Spiegels deswegen 
nur annahernd, weil sich nach der Senkung die gleiche Wasser- 
masse auf eine Erde von kleinerem Durchmesser und folglich kleinerer 
Oberflache verteilt und dadurch ein geringes Anschwellen des Flissigen 
gegentiber dem Festen herbeigefiihrt wird. 

Der Gesichtspunkt, da8 mit fortschreitender Kontraktion der Erde 
der vorhandene und durch vulkanische Phenomene sich sogar noch — 
steigernde Wasservorrat einer immer kleiner werdenden Erde zugehéren ~ 
miBte, kime im Sinne der Kontraktionstheorie auch zur Erklarung da- — 
far in Frage, daB eigentliche Tiefseebildungen gréBerer Aus-~ ~ 
dehnung erst, soweit wir diesen Verhaltnissen nachkommen k6énnen, — 
eine Errungenschaft jingerer Zeiten unserer Erde sind. 

aay 
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Palaographische Betrachtungen unter besonderer Beriick- 
sichtigung der faciellen Verhaltnisse der Schichten zeigen, dab 
durch langere Perioden hindurch gewisse Randzonen alter 
Massen, z. B. der Rheinischen Masse, ziemlich tibereinstimmende 

Lage bewahrt haben. Dazu handelte es sich in solchen Fallen, 
soweit sich die Verhaltnisse beurteilen lassen, um flache 
Landschwellen oder wenigstens doch um flache Kiistenzonen, 
die von flachen Meeresbecken umgrenzt werden, so da8 schon 
relativ geringe Veranderungen in der Hoéhenlage der alten 
Massen zum ozeanischen Spiegel die Konturen ganz auBer- 
ordentlich verandern mu8ten. Von ganz besonderer Be- 
deutung sind diejenigen Falle, in denen die Rander solcher 
Massen in annahernd alter Lage wieder erscheinen, trotzdem in- 
zwischen erhebliche Gebirgsbildungen eingetreten waren und 
voriibergehend die Konturen dadurch verandert hatten, daB sie 
der Kinebnung bald wieder verfallende und versinkende Ketten 
an die Massen angliederten. So stimmt z. B. der Nordostrand 
der Rheinischen Masse vor der kimmerischen Faltung, d. h. 
im WeiSen Jura, annadhernd iiberein mit dem Nordostrande 

im Neocom, d. h. nach der kimmerischen Faltung und nach 
Wiederiiberflutung der im Gefolge der kimmerischen Faltung 
-vorubergehend entstandenen Festlandszonen. Im Gegensatz zu 
den tiefgehenden Veranderungen, die sich im Bereiche der 
Sedimentationsbecken hinsichtlich der Lage der Gesteins- 
massen zum ozeanischen Spiegel vollziehen, bleibt die Lage 
der alten ,Dauerlander® zum ozeanischen Spiegel ziemlich 
gewahrt. Das bedeutet aber, wenn wir im Sinne der Kon- 
traktionstheorie den ozeanischen Spiegel als eine sinkende 
und besonders in den orogenetischen Phasen  sinkende 
Hohenmarke ansehen, daS die alten Massen sich etwa 
wie der Spiegel des Ozeans, d. h. etwa entsprechend 
der ,allgemeinen® Absenkung der Erdkruste, bewegt 
haben. 

Wir betrachten nun an Hand der ganz schematisch 
gehaltenen Figur 5 einen speziellen Fall der saxonischen 
Gebirgsbildung in dem Randgebiete eines Sedimentations- 
beckens und einer alten Masse unter Zugrundelegung 
der Kontraktionstheorie. S—S gibt die Lage des 
ozeanischen Spiegels vor einer Phase der saxonischen Ge- 
birgsbildung, S,—S, die Lage desselben nach einer solchen 
an. Eine bestimmte Schicht, die vor der Faltung (vgl. die 
ausgezogene starke Linie) weithin tief unter dem Meeres- 
spiegel lag, ist mit der Faltung diesem erheblich genahert, 
ja sogar teilweise tiber ihn hinausgehoben worden. Die Pfeile 
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geben uns den Betrag der Absenkung: die alte Masse (Fest- 
landsschwelle) ist etwa mit dem Meeresspiegel, d. h. etwa ent- 
sprechend der allgemeinen Absenkung der Lithosphare, ge- 
sunken und dabei zu einem , Horst“ geworden; die in Schollen 
sich auflésenden Gesteine des Sedimentationsbeckens sind aber 
zurickgeblieben gegentiber der ,,allgemeinen® Absenkung der 
Lithosphare, die in der zentripetalen Bewegung des ozeanischen 
Spiegels zum Ausdrucke kommt, und dieses relative Auf- 
steigen des Beckeninhaltes gegeniiber den umrahmenden 
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Schematische Veranschaulichung -einer saxonischen ,,Faltung“ im Sinne 
der Kontraktionstheorie. 

Die Pfeile geben die Betrage des Sinkens der zum ,,Horst“ werdenden Fest- 

landsschwelle und einer bestimmten Schicht der Geosynklinale an. Am tiefsten 
gesunken (ndmlich annahernd wie der ozeanische Spiegel SS—S,Sj) ist der 

»Horst*. 

Massen volizog sich unter weitgehender Zerstiickelung der 
Schichten und vielfacher Verschiebung der Schollen gegen- 
elnander. 

Die in den Sedimentationsbecken entstehenden Briche 
sind also Begleiterscheinungen der relativen Aufwarts- 
bewegung der Geosynklinalmassen, die infolge ihrer Anpassung 
an engeren Raum eintritt. 

Wie aus vorstehendem ersichtlich ist, liegen die Ver- 
haltnisse bei der saxonischen Gebirgsbildung, wenn 
wir ihrer Deutung die Kontraktionstheorie zugrunde legen, 
im Prinzip durchaus 4hnlich wie in den Fallen 
,»typischer Faltung. Die Gesteinsmassen streben infolge 
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der Kontraktion der Erde in die Tiefe und Kompressionen 
miussen eintreten. Sie geschehen nicht oder kaum auf 
Kosten der starren Rahmen, die mehr oder weniger ,,unkom- 
pensiert’ sinken, sondern in erster Linie auf Kosten der leicht 
komprimablen Gesteine der alten Sedimentationsraume, und 
hier haben wir, wie in den ,echten” Faltungsgebieten, in- 
folge seitlicher Kompression ,kompensierte”® Senkungen 
des Komprimablen. Spannungsauslosungen an den Grenzen der 
unkompensiert sinkenden alten ,Massen“ und der im Sinken 
teilweise kompensierten Bezirke (Geosynklinalen) fithren zu 
erheblichen Verwerfungen in den Grenzzonen eben zu 
jenen Verwerfungen, die heute die groBen ,Horste“ umranden 
und in vielen Fallen in alten Kiistenlinien vorgezeichnet 
waren.’) 

Die Senkungstheorie entstammt der Zeit, in der man 
uber den alten Massen so ziemlich die gesamte mesozoische 
Schichtfolge vor den tektonischen Phasen in annahernd gleichem 
Niveau wie in den spateren Senkungsfeldern annahm. Die 
»Horste” sollten in den tektonischen Phasen stehengeblieben 
sein, wihrend die ,Senkungsfelder“ in die Tiefe gingen. 
Zu ganz anderer Auffassung sind wir gekommen, und der 
starkste Kontrast gegen die altere Auffassung drickt sich 
wohl darin aus, daS die sogenannten groBen , Horste“ 
nunmehr als die in den tektonischen Phasen tiefst 
gesunkenen’) Krustenteile erscheinen. Und doch 
schlagt sich leicht die Briicke von der neuen Auffassung, 
zu der die genauere zeitliche Analyse der im Boden Deutsch 

1) Kin yorziigliches Beispiel eines grofen Abbruches, der etwa 
einer alten Strandzone folgt, finden wir in Westfalen, wie ich schon 
friher hervorgehoben habe, entlang dem Nordrande der Rheinischen 
Masse. In dem Berichte ther die Greifswalder Verhandlungen las 
ich nun zu meinem Erstaunen eine Diskussionsbemerkung des Herrn 
BArruine (a. a. O., S. 479), nach der ich jene von mir zuerst er- 
kannte und dort, wo sie nicht von der Kreide verhullt wird (Borling- 
hauser Abbruch usw.), auch kartographisch festgelegte vorcretacische 
Bruchzone widerrufen haben soll. Auf die Anfrage, welchem Satze 
in meinen Arbeiten jener Widerruf za entnehmen ware, erklarte mir 
Herr BArrninc, daB er sich zu seinem Bedauern geirrt hatte und 
zi seiner Bemerkung dadurch verleitet worden- ware, daB in der 
Greifswalder Diskussion von anderer Seite mein angeblicher Widerruf 
der Abbruch:zone als feststehende Tatsache behandelt worden sei. 
Allzu griindlich scheint man sich mit den Arbeiten, die man angriff, 
nicht befaBt zu haben. 

*) Im Sinne der Isostasie ist der Begriff ,gesunken“ hier natirlich 
relativy gebraucht gegenitber den ,gehobenen“ ,Senkungsfeldern“, die 
an die ,Horste* angrenzen. m 
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lands nachweisbaren Bewegungsvorgange mit Notwendigkeit 
gefihrt hat, zur alten Ansicht. 

Fassen wir namlich die Gesamtheit der Bewegungen 
(epirogenetische und orogenetische) ins Auge, von denen die 
eroBen ,,Horste“ und die Senkungsfelder betroffen worden sind, 
so bedeuten selbstverstandlich die Senkungsfelder die am 
tiefsten gesunkenen Raume, denn in ihnen liegt doch z. B. das 
palaozoische Grundgebirge heute noch in weit tieferem Niveau, 
als es in den alten Massen zutage tritt. Aber hier kommt die 
Absenkung gegeniiber den alten Massen ausschlieBlich auf 
Kosten der epirogenetischen Vorgange und hat sich in 
mehr oder weniger kontinuierlichem Fortgange in den Jahr- 
millionen der geologischen Vergangenheit vollzogen; sie ist so 
betrachtlich, daS trotz der Aufwartsbewegung in den oro- 
genetischen Phasen die Sedimentationsbecken noch gesunken 
erscheinen. Diese Absenkung hat sich also nicht in den 
orogenetischen Phasen des deutschen Bodens vollzogen und ist 
nicht durch die saxonische Gebirgsbildung, tberhaupt nicht 
durch orogenetische Vorgange, herbeigefihrt worden. Wollen 
wir aber das Wesen der saxonischen Gebirgsbildung . 
beurteilen, so kommt es nicht auf das an, was vorher 
und nachher war, sondern auf das, was sich mit ihr 

ereignete, und mit ihr wurden die Gesteinsmassen der sog. 
Senkungsfelder, indem sie sich in Sattel und Mulden legten 
und in Schollen auflésten und indem speziell auch die Rand- 
briiche der groBen Horste entstanden, aufwarts bewegt'). 

,Horste® im Sinne von E. SuESs gibt es nach der eben 
erlauterten Auffassung nicht im deutschen Boden. Wollen wir 
das Wort beibehalten, so dirfen wir nicht mehr damit die 

alte genetische Vorstellung verknipfen, sondern nur einen 
Zustand im Auge haben, namlich denjenigen, daf relatiy 

!) Herr BARtTuING (S. 450 des Greifswalder Protokolls) will die 
Frage der saxonischen Gebirgsbildung am Nordrande der Rheinischen 
Masse, speziell am Haarstrang und weiter westlich, lésen, wo nach 
ihm die Lagerungsformen lediglich auf ,Senkungsvorgange* zurickgefuhrt 
werden kénnen. Wie ist aber iberhaupt denkbar, so méchte ich Herrn 
BArTLinG fragen, da die Kreideschichten — und am Westrande der 
westfailischen Kreidemude auch dltere Schichten — durch Senkungs- 
vorgange weithin. einer tief eingreifenden Denudation zugefihrt 
worden sind, so daf z. B. nach der kimmerischen Gebirgsbildung die 
Kreidetransgression, wie ja gerade Herr BArriinG festgestellt hat, 
tiber sehr wechselnde und stark gestérte altere mesozoische Schichten, 
die vorher tief versenkt lagen, dahinging? In solchen Dingen liegt doch 
der iberzeugendste Beweis, da& die Gebiete, die Herrn BARTLING vor- 
schweben, bei den orogenetischen Vorgangen nicht eingesunken, sondern 
herausgehoben sind. 
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alte Massen, umgrenzt von Verwerfungen, zwischen jiingeren 
Masser stecken. Aber dann haben wir unverkennbar auch 
,Horste® von zweierlei grundverschiedener Vergangenheit und 
Entstehung im deutschen Boden zu unterscheiden, namlich 

1. solche Bezirke Alteren Gebirges, die schon in den 
epirogenetischen Zeiten aufgestiegen sind und diesem 
Aufsteigen ihre Lage inmitten jimgerer Schichten ver- 
danken. Diese Hochgebiete waren als Landschwellen schon 
lange da, haben aber erst in den orogenetischen Zeiten den 

- Charakter als , Horst“ gewonnen, indem Bruchsysteme entlang 
ihren Randern aufrissen. Beispiele derartiger , Schwellen- 
horste* (,Undationshorste“) sind die Rheinische und die 
Bohmische Masse. In den orogenetischen Phasen des 
Bodens, — in denen sie nach bisheriger Auffassung dadurch 
zu ,Horsten“ geworden sein sollen, daB8 sie stehen blieben 
und die angrenzenden Senkungsfelder einsanken, — sind sie 
gesunken gegenitiber den sie einrahmenden Gebieten; 

2. solche Bezirke Alteren Gebirges, die innerhalb der 
-alten Sedimentationsbecken durch verstarkte Hochbewegung 
bei der Faltung ihre tektonische Stellung als , Horst“ ge- 
wannen. In der Hauptsache handelt es sich in solchen 
Fallen um die hochgepreSten Kerne stark. gestérter 
Sattel, und ich habe fir solche schon friher die Be- 
zeichnung ,,Aufpressungshorste’ gebraucht. Hin ganz ex- 
tremer Fall solcher ,Undulationshorste’ sind schlieBlich 

die Pfeiler und Streifen von Zechsteinsalzgebirge inmitten 
jungerer Schichten, deren Aufwartsbewegung durch die leichte 
Formbarkeit, die das Salzgestein schon unter relativ geringem 
Drucke (Kick, RINNE, v. KOENEN) und bei relativ geringer 
Temperaturerhéhung (MILCH) annimmt, wesentlich erleichtert 
worden ist. 

In die Frage, ob Senkung oder Faltung das Wesen der 
saxonischen Gebirgsbildung ausmacht, spielt, wie wir gesehen 
haben, in hohem MafSe die vielumstrittene Frage hinein, ob 
Isostasie oder Kontraktion der Gebirgsbildung zugrunde legt. 
Zu letzterer Frage Beitrage zu bringen, war nicht der Zweck 
der vorliegenden Zeilen, nur das glaube ich gezeigt zu haben, 
da8 sowohl der Anhanger der Isostasie wie auch der Anhanger 
der Erdkontraktion die Erklarung der saxonischen tektonischen 
Bilder durch den Senkungsmechanismus ablehnen mu8. Fir den 
Anhanger der Isostasie ist die Frage, wie wir sahen, schon mit 
sehr einfachen Uberlegungen erledigt, aber auch der Anhanger 
der Kontraktion durfte sich vielleicht tiberzeugt haben, da8 
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die Entstehung und tektonische Ausgestaltung der sogenannten 
deutschen ,Senkungsfelder“ auf das hinauskommt, was iber- 
haupt das Wesen der ,Faltung“ ausmacht, nimlich auf 
eine unter tektonischer Umformung, und _ speziell 
unter Ausbildung von Satteln und Mulden, mégen 
sie vielleicht auch sehr flach sein, sich vyoli- 
ziehende Heraushebung bestimmter Erdzonen gegen- 
uber ihren Nachbargebieten. 

Versuchen wir aber weiter die geologischen Verhaltnisse 
des deutschen Bodens vom Standpunkte der Kontraktion oder - 
vom Standpunkte der Isostasie zu deuten, — yon beiden 
aus ergibt sich das im ersten Augenblick sehr iber- 
raschende Resultat, da8B in den tektonischen Phasen, 

und damit auch gleichzeitig mit der Entstehung 
der Verwerfungen, nicht die groBen ,Horste” ge- 
hoben und die groBen ,Senkungsfelder® gesunken, 
sondern da& umgekehrt, die ,Senkungsfelder® auf- 
gestiegen und die ,Horste’ gesunken sind, und zwar 
absolut gesunken im Sinne der Kontraktionstheorie, stehen 
geblieben und damit relativ gesunken gegentber den auf- 
steigenden Senkungsfeldern im Sinne der Isostasie. 

Im Lichte der im deutschen Boden zu machenden Er- 
fabrungen iiber die alten Meeresbecken und die aus ihnen heryor- 
gehenden groBen ,Senkungsfelder“ erscheint auch in anderen 
Fallen eine gewisse Skepsis gegeniiber der weit verbreiteten An- 
nahme von der Entstehung ozeanischer Becken durch Absenkung 
entlang groSen Bruchlinien nicht ganz unberechtigt, und es drangt 
sich die Frage auf, ob nicht auch in jenen Fallen die heute von 
Bruchzonen umsaumten ozeanischen Raume als flachere oder 
tiefereSedimentationsbecken vorgebildet waren und die Bruch- 
zonen nachtraglich, — und zwar in den orogenetischen Phasen 
der geologischen Vergangenheit —, entstanden sind. Kdonnen 
wir diese Frage bejahen, so sind die grofen ozeanischen Tiefen 
nicht mehr das unmittelbare Ergebnis ,radialer’ Senkungen, 
sondern sowohl in ihrer ersten Anlage wie auch in ihrer 
nachtriglichen Ausgestaltung als ,Senkungsfelder’ das Ergebnis — 
,tangentialer’ Spannungen in der Erde. Unmittelbar auf 
radiale Senkung wirden solche Dislokationen zuriickgehen, 
die z. B. mit Einbriichen aufgetiirmter Falten tber ihrem mit 
, Massendefekten“ behafteten Untergrunde oder mit Nach- 

briichen tiber Auslaugungsstatten ldslicher Gesteine zusammen- 
hingen. Fir solche lokale Falle wiirde das gewif bestechende 
Bild der Histafel, die nachbricht, weil unter ihr das Wasser 
sinkt, seinen Wert behalten, aber nicht mehr ware es anwend- 
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bar zur Veranschaulichung des Bewegungsvorganges in den 
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sroBen ozeanischen Raiumen, wie es auch nicht mehr anwend- 
bar ist auf die Entstehung der .Senkungsfelder™ zwischen den 

es) ? So) 

deutschen ,,Horsten”. 

Da8 man noch so oft der saxonischen ,Faltung~ des 
deutschen Bodens mit einer gewissen Zweifel gegeniibersteht, 
liegt zu einem guten Teil daran, da8 die Formen, zu denen 
der tangentiale Druck im Boden Deutschlands gefihrt hat, 
vielfach ungewohnlich sind gegeniiber dem _ schematischen 
Bilde, das wir uns von Falten zu machen pflegen. Im erster 
Linie ungewoéhnlich ist die starke Zerstiickelung der Falten 
durch yon Briiche, besonders streichende Briiche: ungewdhn- 
lich bis zu einem gewissen Grade, wenn auch in ,echten“ 
Faltengebirgen schon 6ft genug festgestellt, ist ferner die Ver- 
gitterung mehrerer Faltungsrichtungen, infolge deren die Sattel 
im Fortstreichen oft ziemlich plétzlich einsinken, oft sogar 
kuppelférmig nach allen Seiten abfallen. Diese und andere 
Dinge hat seinerzeit R. LACHMANN in der von ihm in Greifs- 
wald wieder herangezogenen Arbeit tiber den ,,Salzauftrieb“') 
zur Sprache gebracht. 

R. LACHMANN will oder wollte wenigstens friher zur Er- 
klarung der Formen gewisser Salzvorkommen, sowie der Aufwarts- 
bewegung des Salzes und seiner Stellung zu den Nebenschichten 
jedes tektonische Moment, speziell jede Faltung, ausschalten und 
mu8te dazu zunachst die jiingere , Faltung“ des ganzen deutschen 
Bodens auszumerzen versuchen; denn da8 sich zwar alle iibrigen 

Schichten, nicht aber die Salzgesteine gefaltet hatten, miBte 
natirlich von vornherein widersinnig erscheinen. Alles zu wieder- 
holen, was ich an anderer und vielleicht der Mehrzahl der Fach- 

genossen, soweit sich diese nicht speziell fiir die Geologie der 
Salzlagerstatten interessieren, nicht zuganglicher Stelle gegen die 
angeblichen , Einwendungen® gegen die Faltung des deutschen 
Bodens ausgefiihrt habe’), geht zu weit, nur dasjenige méchte 
ich in gekiirzter Form wiedergeben, was sich auf das Auf- 
treten von Briichen in den deutschen Satteln und Mulden 
bezieht. 

Eine ,bruchlose~ Faltung setzt eine erhebliche Plastizitat 
des betroffenen Materials voraus, wiahrend bei spréderem 
Materiale ein Zerspringen der Gesteinsplatten leicht eintritt. 

) Der Salzauftrieb, Halle 1911. 
*) Die Faltung des deutschen Bodens und des Salzgebirges. 

Zeitschrift ,Kali* V. Jahrg. 1911, Heft 1617. 
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So beachtet man haufig in unserem palaozoischen Grundgebirge, 
da8 starre Gesteinsplatten, z. B. Quarzite oder Grauwacken- 
banke, zwar in Stiicke zersprengt sind, dabei aber im grofen 
und ganzen die Anordnung nach einer Synklinale oder Anti- 
klinale noch erkennen lassen, wahrend die begleitenden Ton- 
schiefer sich bruchlos falteten. Ist nun die starre Bank nicht 
,gefaltet“? Hat die horizontalgerichtete Kraft nur auf die 
umgebenden Tone und nicht auf die Quarzit- oder Grauwacken- 
banke eingewirkt? 

Wir sehen hier im kleinen, da8 Bruchbildung und Faltung 
sich nicht ausschlieBen; aber nun soll das im grofen der Fall 
sein? Was soll denn herauskommen, wenn unter geringer 
Belastung stehende oder aus sonstigen Grinden sprédere 
Schichten unter seitlichen Druck gelangen? Daraus, daf in den 
typischen Falt~ rgen mehr oder weniger bruchlose Faltung 
zu herrschern“+.gt, darf doch nicht gleich gefolgert werden, 
dab Gebirgsvildung unter seitlichem Drucke dort nicht ein- 
getreten sein kann, wo streichende Briiche sich finden. 

Man darf vielleicht sagen, da8 die von Verwerfungen oft 
stark zerrissenen Sattel und Mulden so sehr yon dem normalen 
Bilde des ,Sattels* und der ,Mulde“ abweichen, daB sie 
diese Namen nicht mehr recht verdienen; aber ein Mangel an 
Folgerichtigkeit liegt doch zweifellos darin, wenn behauptet 
wird, daB sie, weil sie vom normalen Bilde des Sattels und 
der Mulde abweichen, nicht unter der Hinwirkung seitlichen 
Druckes entstanden sein kénnten. 

Man darf nicht dem Fehler verfallen, Erfahrungen, die 

unter andersgearteten Verhaltnissen in bezug auf die Faltung 
gemacht worden sind, auf den deutschen Boden in einseitiger 
und rein schematischer Weise itbertragen und Abweichungen 
gegeniiber diesen Erfahrungen gleich als Beweise gegen den 
seitlichen Druck verwerten zu wollen. Man mu vielmehr die 
speziellen Verhaltnisse des deutschen Bodens, d. h. namentlich 
die Bedingungen, unter denen die Faltung hier erfolgte, aus- 
reichend wirdigen. Es ist ein Unterschied zwischen einer 
Faltung in mehr oder weniger freier Bahn und einer solchen, 
die sich zwischen relativ starren und unregelmafig umgrenzten 
Massen abspielen mu8; es ist ein Unterschied zwischen einer ~ 
Faltung, die posthum zu 4lteren Faltungen verlauft, und einer 

solchen, die schrag oder gar senkrecht zu prdexistierenden 
Faltungsrichtungen einsetzt'). Man mu8 derartigen Verhaltnissen 

1) Ich habe nicht wie R. Lacumann (S. 477 des Greifswalder 
Protokolles) behauptet, ,das Vorhandensein des varistisch gefalteten — 
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gerecht zu werden suchen, um in das Wesen der deutschen 
Faltung einzudringen, und dann wird man sich auch damit 
abfinden, da die formalen Begleiterscheinungen einmal anders 
ausfallen konnen, als der in anderen Gebieten erkannte und 

teilweise in den Lehrbichern festgelegte Schematismus der 
Faltung es verlangt. 

Und noch etwas Letztes. Viele unserer saxonischen Falten 
zeigen nicht nur in der Form, sondern auch in den Phasen 
ihrer Entstehung iiberraschendste Ahnlichkeit mit den Sitteln 
und Mulden des anglo-gallischen Beckens, z. B. dem viel 
beschriebenen Sattel des Pays de Bray. In jenen Gebieten 
hat meines Wissens bisher noch niemand den _ Begriff 
»Faltung® ausschalten wollen, und auch E. Suess, den 
LACHMANN und Frecu als Kronzeuger..,Jer saxonischen 

,Senkung“ nachdriicklichst in Anspruch.,.2.umen, spricht 
dort selbstverstandlich von ,Faltungen“. 1... lelt es sich 
aber bei den Schichtenaufwolbungen und Schichtenein- 
senkungen in Nordfrankreich und Siidengland um ,,Faltungen’, 
so ist unmoglich einzusehen, warum die sehr ahnlichen Gebilde 
des Thiringer Beckens oder Mittelhannovers nicht durch 
,Faltung erzeugt sein sollten. Zwischen diesen deutschen 
Falten, die denen des anglo-gallischen Beckens gleichen und 
relativ wenig Verwerfungen enthalten, besteht aber kein prin- 
zipieller, sondern nur ein gradueller und durch alle Zwischen- 
formen sich verknipfender Unterschied mit den am starksten 

_ zerrissenen saxonischen Falten, wie sie uns z. B. im Vorlande 
des Eggegebirges entgegentreten. 

Untergrundes“, sondern die von der saxonischen abweichende Fal- 
tungsrichtung in diesem Untergrande zur teilweisen Erklirung der 
starken Zerstiickelung der saxonischen Falten herangezogen. In diesem 
Sinne verweise ich auf nachfolgende Satze in der Arbeit tiber die 
mitteldeutsche Rahmenfaltung (a. a. O. 5.146): ,,Weithin tritt uns... 
in den mesozoischen Bezirken Mitteldeutschlands eine ,Faltung“ ent- 
gegen, die von einer Bruchbildung begleitet ist, wie sie auf der Erde 
kaum ihresgleichen hat. Der Grund hierfiir scheint darin zu liegen, 
da8 in den in Frage kommenden Regionen starker Zersplitterung der 
Sattel und Mulden die jiingere Faltung nicht, wie das die Regel zu 
sein pflegt, posthum zu den Alteren Falten verlauft, sondern die Altere 
(variscische) Faltung westlich der Elbe die siidwest-nordéstliche Rich- 
tung verfolgt, wahrend die jiingere (mesozoisch-kanozoische) Fal- 
tung... weithin senkrecht zu ihr steht. Wohl laBt sich eine 
Wellblechtafel leicht und ohne zu zerbrechen im Sinne der alten Wellen 
von nevem falten, aber um so cher entstehen Risse bei einer Faltung 
senkrecht zu den alten Wellen; und so zerbarst auch der Untergrund 
Deutschlands in tausende von Schollen, als er senkrecht zum variscischen 
Streichen in jiingercr Zeit erneut in Falten gelegt wurde.“ 



30. Verwitterungserscheinungen der Auflage- 

rungsflache des sachsischen Cenomans. 

Von Herrn Kurr Prerzscu. 

Leipzig, den 16. August 1913. 

Die Ablagerungen der Kreideformation beginnen in 
Sachsen mit cenomanen Schichten, welche diskordant auf 

paldozoischem Gebirge auflagern. Dieses ist gerade im Ver- 
breitungsgebiet der Kreide recht kompliziert gebaut, und zwar 
beteiligen sich an seiner Zusammensetzung in der Hauptsache: 
die altpalaozoischen Schieferkomplexe des sog. Elbtalschiefer- 
systems, Teile des Lausitzer Granitmassivs, des MeiSener 
Syenit-Granit-Massivs und ihrer Kontakthéfe, ferner Bildungen 
der Rotliegendzeit und auf groBe Strecken auch Teile des 
erzgebirgischen Gneissystems. 

Die Auflagerungsflache der Kreide auf das altere Gebirge 
fabt HETTNER als eine Abrasionsflache im Sinne RICHT- 
HOFENS auf; nur besonders widerstandsfahige Gesteinsmass en 
seien in dieser Ebene als Riffe oder Inseln stehen geblieben'). 
Da die ideale Auflagerungsflache mit etwa 2—38° nach Nordosten 
zu einfallt, und da auBerdem die Kreideformation nach Osten hin 

durch die gro8e lLausitzer Hauptverwerfung abgeschnitten 
wird, so ist das Grundgebirge der Quadersandsteinformation 

vor allem langs des westlichen Randes ihres Verbreitungs- 
gebietes aufgeschlossen, d.'h. ungefahr in der Umgebung der 
Orte Freiberg, Tharandt, Dippoldiswalde, Gottleuba, Tissa, 
wo wtberall hauptsachlich erzgebirgische Gneise den Unter- 
grund der Kreide bilden. 

Die Auflagerungsflache des Cenomans verdient deshalb 
besondere Aufmerksamkeit, weil sie fast an allen den Stellen, 

wo sie beobachtet wurde, eigentiimliche Verwitterungserschei- 
nungen aufweist. So berichtet schon R. BrCK tber ihre Be- 
schaffenheit im Gebiete der Sektion BerggieBhtbel’): ,,Durch- 
weg haben die Gesteine des Grundgebirges da, wo sie vom 
Quader noch heute itberlagert werden, oder dort, wo sich 
ehedem die Auflagerungsflache befand, eine ziemlich tief- 

') A. Herrner: Der Gebirgsbau der Sachsischen Schweiz; 
Forschungen z. deutsch. Landes- und Volkskunde, Bd. UJ, H. 4, S. 15. 

*) Erlauterungen zu Sektion BerggieBhiitbel der Geol. Spez.-Karte 
des Kgr. Sachsen (1889), S. 77. 
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sreifende, sehr auffallig hervortretende Rothung erfahren, 
welche durch Ansammlung von Hisenoxydverbindungen in dem 
stark zersetzten Untergrund erzeugt ist“. Ahnliches gibt er 
von Sektion Kreischa') an: ,Uberall dort, wo die grauen 
GneiBe ehemals unmittelbar von der Quadersandsteinformation 

bedeckt gewesen sind oder noch heute zum Teil bedeckt 
werden, zeichnen sie sich durch starke Zersetzung und auf- 
fallige Rothung in Folge reichlicher Ausscheidung von Eisenoxyd 
aus’. Von Sektion Tharandt”) berichtet A. SAUER: ,,Die 
Basis der (cenomanen) Grundkonglomerate ist fast itberall 
dort durch eine intensiv rothe Farbung ausgezeichnet, wo sie 
aus GneiB besteht. Derselbe ist gewoéhnlich tief zerrittet, 
augenscheinlich auch etwas aufgearbeitet und in eine stark 
thonige, rothbraun gefarbte Masse umgewandelt. Der die Grund- 
lage der Kreidesandsteine bildende Porphyr dagegen ist meist 
in einen réthlichen oder grauen Thon zersetzt“. In den Er- 
lauterungen zu Sektion Freiberg’) endlich sagt SAUER, daB 
,die rothbraune, tiefgriindige, lehmig-grandige Feldflache (die 
einst von den Basalschichten des Cenomans bedeckt war) 

lebhaft an ein Rothliegendterrain erinnert”. 
Diese Angaben konnten gelegentlich der geologischen 

Revision der Sektionen Tharandt und Kreischa. durchaus be- 
statigt werden, und den in den Erlauterungsheften genannten 
Beobachtungspunkten lieBen sich eine ganze Anzahl neuer 
hinzufigen. Uberall war zu konstatieren, dafS da8 Unter- 
grund des Cenomans intensiv gerétet und dazu mehr 
oder minder stark lehmig verwittert ist. Zwar wurden 
die Beobachtungen auf den genannten Blattern meist nur an 
solchen Stellen gemacht, wo Gneise das Liegende des Ceno- 
mans bilden; da’ sich aber die Rétung nicht allein auf die 
Gneise beschrankt, war schon auf Sektion Tharandt nérdlich 

von Hartha zu erweisen, wo altpalaozoische Schiefer stark 
gerotet sind. Neuerdings wurden bei den Revisionsarbeiten 
auf Blatt Pirna auch die Granite der Gegend von Dohna 
unter dem auflagernden Cenoman stets stark gerdtet und oft 
zugleich intensiv lehmig zersetzt gefunden. *) 

ral 

‘) Erlauterungen zu Sektion Kreischa-Hanichen (1892), S. 5. 
?) Hrlauterungen zu Sektion Tharandt (1891), 8.66. 
®) Hrlauterungen zu Sektion Freiberg, II. Aufl. (1900), 5. 54. 
*) Auch im Untergrund der béhmischen Kreidebildungen wurde 

an vielen Stellen eine Rotfarbung des alten Gebirges konstatiert; vel. 
dazu W. PerrascHeck: Uber den Untergrund der Kreide und tber 
pracretacische Schichtenverschiebungen in Nordbohmen. Jahrb. der 
k. k. Geol. Reichsanst. 1910, S. 179—214. 



Uber die Ursache der eigentiimlichen rotlehmigen Ver- 
witterung des Kreideuntergrundes finden sich keine Angaben 
in der Literatur. Da sie jedoch an die Uberdeckung mit 
cenomanen Schichten geknipft zu sein scheint, kénnte man. 
geneigt sein, sie mit dieser selbst in kausalen Zusammenhang 
zu bringen; daf dem aber nicht so ist, ergibt sich schon aus 
dem gelegentlichen Fehlen der Rétung unter dem Cenoman, 
sodann stehen ihm auch Bedenken entgegen, die sich aus den 
genetischen Verhaltnissen der cenomanen Schichten ergeben. 
In den oben genannten westlichen Randgebieten der sachsischen 
Kreide beginnt das Cenoman mit der Crednerienstufe, auf 
welche dann der untere Quadersandstein folgt; weiter im 
Osten ist diesen beiden Stufen zusammen der dort entwickelte 
Carinatenquader Aquivalent, dessen unterste, meist grobsandig 
ausgebildete Schichten also mit der Crednerienstufe gleich- 
altrig sind. Diese letztere selbst setzt sich zusammen aus 
oft nur sehr wenig verfestigten, meist glanzend weifen Kiesen 
und Granden (Grundschotter), sowie aus dinnschichtigen 
tonigen Sandsteinen und schieferigen Tonen, die z. T. sehr 
reich an verkohlten Laubholzblattern sind (Niederschénaer 
Schichten). Durch kohlige Beimengungen sind die Schiefer- 
tone und Sandsteine teilweise so stark impragniert, daf man 
vielerorts Schirfungen auf Kohle vorgenommen hat; man traf 
dabei auch kleine Flézchen yon Schwarzkohle an, die jedoch 
ihrer geringen Machtigkeit wegen bisher nirgends bauwirdig 
befunden wurden. Im ganzen weisen die Ablagerungen der Cred- 
nerienstufe beziiglich des Ortes ihrer Entstehung auf litorale 
Gewasser hin, und zwar teils auf stark bewegte Strémungen, 
deren Richtung und Lage oft wechselte, wie dies im 
Mindungsgebiet von Flissen der Fall ist, teils auch auf flache, 
morastige Gewadsser. Da die Kohlenflézchen der Crednerien- 
stufe nicht durch Zusammenschwemmung bereits vorher gebil- 
deter Kohlen entstanden sind, sondern der VerkohlungsprozeB 
der pflanzlichen Materie an Ort und Stelle vor sich gegangen 
ist, so mussen in den tiefsten cenomanen Schichten Wasser 

zirkuliert haben, welche Kohlensaéure und organische Stoffe 
geldst enthielten, und welche deshalb auf die Gesteinsbestand- 
teile dieser Schichten selbst ebenso wie auf jene des Unter- 
grundes die gleichen Wirkungen auszuiiben vermochten, wie sie 
andernorts unter Braunkohlen- und Steinkohlenflézen beobachtet 
werden, namlich kaolinische Verwitterung. Bei diesem Prozeb 
werden die Eisenverbindungen in die Ferroform gebracht und 
meist in Lésung fortgefiihrt. Die morastige Beschaffenheit — 
der Gestade des Kreidemeeres und damit die Zufihrung 
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kohlensaurehaltger Gewasser dirfte auch weiterhin im Cenoman 
und im Turon angehalten haben, worauf die garnicht seltenen 
Kohlebréckchen und -schmitzen in den hoéheren Horizonten 
(z. B. im Labiatussandstein, Griinsandstein der Brongniarti- 
Stufe) hinweisen. Terrestre Bildungen des spiteren Cenomans 
und des Turons sind jedoch nicht erhalten. Nach der Zu- 

sammensetzung der cenomanen Schichten ist also unter ihnen 
prinzipiell eine, wenn auch nur schwache kaolinische Ver- 
witterungskruste des Untergrundes zu erwarten. Wenn aber 
tatsachlich eine rotlehmige Verwitterung des Gesteinsunter- 
grundes beobachtet wird, so kann eine solche eisenfixierende 
Verwitterung ihre Ursache nicht in der Beschaffenheit der 
cenomanen Gewdasser haben, sie mu vielmehr bereits vor 

der cenomanen Transgression vorhanden gewesen sein und ist 

als ein Zersetzungsvorgang an einer pracenomanen 
Landoberflache aufzufassen. 

Sind. die oben angegebenen EKigenschaften der in den 
Cenomanschichten zirkulierenden Gewasser richtig, so miSten 
einerseits die in den cenomanen Sedimenten enthaltenen feldspat- 
haltigen Gesteinsbruchstiicke kaolinisiert sein, andererseits miBte 
auch die rote pracenomane Verwitterungskruste selbst wenigstens 
oberflachlich durch Lésung des Hisens entfarbt worden sein. 

Da8 die erstgenannte Forderung tatsachlich erfillt ist, 
dafiir spricht am deutlichsten das Fehlen unverwitterter Porphyr- 
gerdlle in den Grundschottern des Cenomans. Diese setzen 
sich fast nur aus blendend weiSen Quarzgeréllen zusammen, 

neben denen sich (an Menge aber sehr zuriicktretend) noch 
Kieselschiefer-, Quarzitschiefer-, Amethyst-, Hisenkiesel-, Horn- 
stein- und Turmalinschiefer-Gerdlle einfinden. Quarzporphyr- 
gerdlle sind stellenweise nicht selten; sie sind jedoch niemals 
vollig frisch, sondern stets mehr oder minder stark kaolinisch 
verwittert, so daB sie bisweilen geradezu als Tongerdlie im 
Schotter liegen. So heiSt es in den Erlauterungen zu Sektion 
Freiberg (von A. Saver, II. Aufl., S. 53): ,,Auffallig waren 
vereinzelte, zwischen dem ganz groben Geréll liegende bis 
eigroBe Thongallen, die man erst bei genauer Untersuchung 
durch Zerschneiden ihrer wahren Entstehung nach erkennt, und 
zwar als vollkommen in Thon bzw. Kaolin umgewandelte Ge- 
rélle von quarzarmem Porphyr, welche noch deutliche Fluidal- 
struktur und die Umrisse der ehemaligen porphyrartigen Feld- 
spathe zeigen“. Nun ist es aber durchaus unwahrscheinlich, 
da8 der Porphyr bereits in so stark verwittertem Zustande als 
Gerdll in den Schotter gekommen ist. Da zum Transport 

solch groBer Gerdlle schon eine betrachtliche Sto8kraft des 



Wassers erforderlich ist, so wiren Sticke derartig stark 
kaolinisierten Porphyrs beim Transport zweifellos voéllig zer- 
drickt und zerkleinert worden. Die Vertonung des Porphyrs 
wird deshalb mit groBer Wahrscheinlichkeit erst nach der 
Ablagerung der Gerélle erfolgt sein’). 

Die zweite der oben genannten Forderungen, die ober- 
flachliche sekundare Entfarbung der pracenomanen rotlehmigen 
Verwitterungsboden, scheint bisher nicht beobachtet worden 
zu sein. Beim Mangel an Aufschliissen ist dies auch nicht 
moglich, weil dann an der Erdoberflache die roten Farbtoéne 
des Untergrundes infolge der Bearbeitung des Bodens und der 
dadurch hervorgebrachten Vermischung der obersten Erd- 
schichten stets vorherrschen werden. Hine exakte Beobachtung 
uber die sekundare Entfarbung geréteten Kreideuntergrundes 
ist nur in kinstlichen Aufschliissen méglich; solche, die bis 

ins Liegende der Kreideschichten gehen, sind aber selten. 
Der einzige geeignete Aufschlu8, der gelegentlich der Revision 
der Sektion Tharandt aufgefunden wurde, bot sich am , Gotzen- 
biischchen“ siidéstlich von Rabenau. 

Das Gdtzenbiischchen ist eine kleine, vdllig isoliert 
gelegene Cenomanpartie von nur 300 m Lange und etwa 100 m 
Breite. Sie wird aus schén diskordant geschichtetem Sand- 
stein gebildet, der im Tiefsten sehr grobkérnig ist und auch 
eine Konglomeratbank birgt. Diese enthalt ziemlich haufig 
vollstandig kaolinisierte Quarzporphyrgerélle. Die ganze 
Machtigkeit des Cenomankomplexes betragt gegen 6m. Da 
der Sandstein meist nur sehr wenig verfestigt ist, wird er 
mit Hacke und Schaufel gewonnen, klar geklopft und dann 
als Bausand verwendet. Infolge des intensiven Abbaues sind in 
dem kleinen Vorkommen eine ganze Anzahl guter Anbriche vor- 
handen. An der Westseite des Gétzenbischchens ist nun gleich- 
zeitig auch das Grundgebirge, etwa 2m tief, mit aufgeschlossen. 

') Anhangsweise sei darauf hingewiesen, da die Kieselsaure, 
welche bei der Kaolinisierung der feldspathaltigen Gesteine des Cenomans 
in Loésung ging, sich namentlich an den Quarzgeréllen der Grund- 
schotter wieder ausschied und den eigentiimlichen Atlasschimmer der 
Gerdlle verursachte; an den kleineren Quarzkérnchen setzte sie sich als 
sog. erganzende Kieselsiure an und heilte die Krystallfragmente zu 
kleinen, oft sehr scharf begrenzten Krystallchen aus. Derartige ,, Krystall- 
sandsteine* bilden ein wesentliches Glied der Crednerienstufe. Daf sie” 
nicht einfach zusammengeschwemmte Quarzkrystalle aus verwittertem — 
Quarzporphyr sind (vgl. Erlauterungen zu Sekt. Tharandt, I. Aufl. 
1891, 8. 68), dafiir spricht schon die Beobachtung, daB die Quarze der 
Quarzporphyre meist mehr oder weniger stark korrodierte Krystall- 
flachen besitzen, wahrend die Komponenten der Krystallsandsteine von 
sehr scharfen und glanzenden Flachen begrenzt werden. 
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gebildet. Uber ihnen lagert schwach nach Osten geneigt zu- 
nachst eine Schicht recht festen grdberen Sandsteins, darauf 
eine Bank festen, feinkérnigen Sandsteins, und schlieBlich folgen 
lockere Sandsteine mit einzelnen Gerdllagen. Der Gneis ist 
intensiv rot bis violett gefairbt, die obersten 15—20 cm i 
sind jedoch wieder entfarbt und haben daher hell- ih 
rotliche bis hellgelbliche Farbe angenommen, in den 
allerobersten Teilen sind sie sogar vollstandig wei8 i 
geworden. Auf einer Spalte, die den Gneis senkrecht durch- / 

setzte, war diese Entfarbung auch nach der Tiefe zu vor- 
geschritten, und zwar betrug die Breite der Bleichungszone 
langs der Spalte oben etwa 15 cm, in 1m Tiefe aber nur 
noch 2—3 cm. MJDaraus ergibt sich, da8 die entfarbenden 
Agenzien von oben her vorgedrungen sind. Da8 sie aber nicht | 
in dem Grundwasser zu suchen sind, welches die Cenoman- 

schichten des G6tzenbiischchens vor ihrer volligen Isolierung i 
sicher ebenso reichlich bargen wie diejenigen anderer Gegenden, | 
geht daraus hervor, da8 die Entfarbung nicht auch langs solcher | 
Spalten nach der Tiefe zu vorgedrungen ist, welche Gneis 
und Cenoman zusammen durchsetzen. Nur lings der pra- 
cenomanen Klifte im Gneis ist die Bleichung vorgeschritten. 
Sie kann daher nur eine Folge von Agenzien sein, die zur 
Cenomanzeit selbst wirksam gewesen sind; die Rotfarbung 
des Untergrundes aber mu8 schon vor der cenomanen Trans- 
gression bestanden haben. Auch an anderen Stellen wurden 
die obersten Schichten unter dem Cenoman gebleicht angetroffen, 
ohne daB allerdings gleichzeitig auch das gerétete Liegende | 

Dieses wird hier von steilstehenden feinkérnigen Gneisen : 

uberall mit aufgeschlossen gewesen ware. So steht beim Hoch- 
behalter westlich von Dohna (siidlich von Dresden, auf Blatt 
Pirna) grobkérniger Granit intensiv gerdtet zu Tage an; in einer . 
kaum 150 m entfernten Tongrube dagegen tberlagern cenomane i | 
Schichten einen kleinen Buckel vdéllig entfarbten, tonig zer- 
setzten Granits. Auch der rotlich-violette Quarzporphyr des 
Kahlbuschs bei Dohna wurde letzthin bei einem Hausbau an 
der Heidenauer StraBe oberflachlich vollkommen farblos be- 
funden, nach der Tiefe zu nahm das Gestein rasch seine 

normale Farbung an. 
Es war zu vermuten, daB es sich bei der Rotung der 

_ Auflagerungsflache der Kreide nicht um eine einfache Farbung 
durch. Kinwanderung von Hisenoxyd handelt, sondern da8 auch 
eine Zersetzung der Gesteine eingetreten ist, und zwar scheint 
es sich um eine pricenomane Rotlehmbildung zu handeln. 
Kine vorlaufige Untersuchung von Diimnschliffen des geroteten 
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und des wieder entfairbten Gneises vom Gétzenbiischchen er- 
gab, daB von dem Gneis nur der Quarz und der Muscovit 
unzersetzt erhalten sind. Feldspat und Biotit aber sind védllig 
verschwunden. Der Feldspat ist in schwach doppeltbrechende 
kaolinische Massen umgewandelt. Die von Hisenoxyd und 
Eisenoxydhydraten pigmentierten Striemen und Flasern dirften 
den ehemaligen Biotitlamellen entsprechen. Der entfarbte 
Gneis unterscheidet sich im Schhff von dem geréteten nur 
durch das Fehlen dieser Pigmentstriemen. Aluminiumhydroxyde 
konnten nicht nachgewiesen werden. LHs liegt demnach keine 
pracenomane Lateritisierung, sondern nur eine pracenomane 
Rotlehmbildung vor, die aber wohl auf Ahnliche Ursachen 
zurickzufiithren sein wird wie die Entstehung der entsprechen- 
den rezenten Gebilde. Auch bei der heutigen Roterdenbildung 
der tropischen und subtropischen Lander geht die Gesteins- 
zersetzung durchaus nicht sofort bis zum Laterit. So teilt 
W. Korerr aus Ostusambara mit'), daB die dortigen Ver- 
witterungsbéden zum gréften Teil aus Rotlehm bestehen, und 
daB der Lateritlehm als Produkt der beginnenden Lateritisierung 
nur in kleinen, scharf umgrenzten Bezirken im Gebiete des 
gewohnlichen Rotlehms auftritt. 

Nach alledem ist es wahrscheinlich, daB es sich bei der rot- 

lehmigen Zersetzung des Untergrundes der sachsischen Kreide um 
eine Roterdenbildung an einer alten Landoberflache handelt. 

Eine voéllig genaue Bestimmung der Zeit, zu welcher 
diese festlandische Verwitterung stattgefunden hat, st68t auf 
Schwierigkeiten. . 

Da auch der Untergrund des Rotliegenden im benach- 
barten Dohlener Becken gelegentlich stark gerétet angetroffen 
wurde’), so erscheint es zunachst naheliegend, die beschriebene 
Rotung mit der prapermischen Landoberflache in Zusammen- 
hang zu bringen, obschon die Wahrscheinlichkeit, da8 sich 
eine solche, wenn auch etwas denudiert, bis ins Cenoman er- 
halten hat, nicht gro8 ist. Vor allem ist zu bedenken, dab — 
die gewaltigen Mengen von Gneisgeréllen, die im Mittelrot- — 
liegenden des Déhlener Beckens (Aquivalent der Lebacher Stufe) 
zusammengehauft wurden, und die fast véllig unverwittert sind, 
nur aus den nahen Gneisgebieten im Westen und Siidwesten 
des Beckens stammen kénnen, also aus Gegenden, in denen 

1) Diese Zeitschr. 1904, Monatsber., S. 24 } 
*) Z. B. wurden im 18. Querschlag éstlich von der 13. Hauptstrecke 

im Reviere der Kéniglicheu Steinkohlenwerke. stark gerétete phyllitische 
Tonschiefer und Quarzitschiefer des Altpalaeozoicums angefahren. 
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man den Untergrund der Kreide roterdig zersetzt findet. 
Kine prapermische Verwitterungskruste miiSte daher hier 
schon zur Zeit der Lebacher Stufe wieder entfernt und der 
unzersetzte Gneis wieder angeschnitten gewesen sein. Die 
noch jetzt zu beobachtende Rétung der Gneise in dem mut- 
maflichen Ursprungsgebiet der Gneisgerélle des Rotliegenden 
mu8 demnach jiinger als Lebacher Stufe sein. 

Aus der Zeit nach Ablagerung unseres Mittelrotliegenden 
fehlen in dem eingangs abgegrenzten Beobachtungsgebiet alle 
Formationen bis zum Cenoman. Deshalb lassen sich ja auch 
die pracenomanen Stérungen, die das Rotliegende des Déhlener 
Beckens betroffen haben, ihrem Alter nach nicht genauer fest- 
legen. rst weiter im Osten treten langs der Lausitzer Haupt- 
verwerfung an einigen Stellen Jurareste auf (Dogger und 
Malm), die infolge starker Schichtenschleppung aus dem Unter- 
grunde der Kreide mit heraufgebracht worden sind. Der Ver- 
such, die besprochene Roterdenbildung beziiglich ihres Alters 
nach diesen jurassischen Ablagerungen zu orientieren, ergibt 
kein sicheres Resultat, da die Nachrichten tiber die petro- 
graphische Ausbildung dieser zurzeit nicht mehr aufgeschlossenen 
Schichten nur wenig eingehend sind. Die Alteste Schicht bildet 
bei Hohnstein die sog. rote Lage, die nach CoTTA”) aus rotem, 
weifSem und gelbem Ton besteht. Ihre Zugehérigkeit zum Jura 
mu8 als unsicher betrachtet werden; da andernorts an der Ver- 

werfung auch Rotliegendes festgestellt ist, kénnte sie méglicher- 
weise auch zum Perm zu rechnen sein. Auf sie folgt eine 
»schwarze Lage, aus schwarzem bituminédsen Ton bestehend, 

_welcher oft Pechkohle und viele Versteinerungen enthalt“, dann 
folet ,,Mergel mit festen Kalksteinknollen“, darauf_,,fester, 
blaugrauer Kalkstein“ und schlieSlich ,,Sandstein mit einzelnen 
Kalkknollen“. Aus dieser Ausbildung der jurassischen Schichten 
den Schlu8B zu ziehen, da8 die Rotung jedenfalls vor dem 
Malm und sicher nicht spater stattgefunden haben muf, kann 
nicht als einwandfrei angesehen werden. Denn aus der ge- 
ringen Verbreitung jurassischer Ablagerungen in Sachsen und 
Bohmen mufS man unbedingt auf eine starke Denudation vor 
dem Cenoman schlieSen. Waren die jiingsten Schichten unseres 
Juras von der Rotung mitbetroffen worden, so konnte diese 
Verwitterungsrinde, wie es auch an manchen anderen Stellen 
der Fall ist, ganz gewif bei der cenomanen Transgression 

*) B. Corra: Geognostische Wanderungen IJ. (Dresden u. Leipzig 
1838): Die Lagerungsverhaltnisse an der Grenze zwischen Granit und 
Quadersandstein bei MeiBen, Hohenstein, Zittau und Liebenau. 
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wieder zerstort worden sein. Denn tatsachlich ist die stark 
rotlehmige Zersetzung des Grundgebirges unter der Kreide 
nicht: iberall mehr vorhanden. An manchen Orten beobachtet 
man nur gerdtetes, aber nicht stark lehmig zersetztes Gestein 
(wie bei dem Gneis am Gétzenbiischchen), an einigen anderen 
ist das Grundgebirge auch véllig frei von dieser Art der Ver- 
witterung (wie der Granit des ,,GroBen Horns“ bei Gottleuba). 
Aber trotz dieser einschrankenden Beobachtungen, deren An- 
fihrung nur den Unwert der vereinzelten Jurareste fiir die 
Altersbestimmung der Rétung zeigen soll, ist die Verbreitung 
gerdteten Grundgebirges unter dem Cenoman doch so betracht- 
lich, da8 man den Eindruck gewinnt, da8 die Roterdenbildung 
nicht sehr lange vor den: Cenoman stattgefunden hat. Aller- 
dings mit wirklicher Sicherheit ist die Zeit dieses Vorganges 
nur dahin zu bestimmen, daf sie zwischen Lebacher Stufe und 

Cenoman liegen muB. eS 

31. Uber die Gliederung des Devons 

des dstlichen Sauerlandes. 

Von Herrn W. HENKE. 

z. Z. Attendorn, im August 1913. 

Durch eine Dienstreise, die ich im Auftrage der Kénig- 
lichen Geologischen Landesanstalt im Juli dieses Jahres in 
das dstliche Sauerland ausgefiithrt habe, um dort die Aus- 
bildung des oberen Mitteldevons mit der der Attendorner Gegend 
zu vergleichen, habe ich Funde gemacht, deren weitere Ver- 
folgung fiir die Stratigraphie dieses Gebietes von Bedeutung 
sein wird. Die Ergebnisse dieser Reise erganzen meine Re- 
sultate friiherer Beobachtungstouren in ginstiger Weise. 

In folgender Mitteilung gebe ich nur kurz die Resultate 
dieser und fritherer Exkursionen in das Ostliche Sauerland 
wieder. Leider kann ich auf die fritheren Arbeiten anderer 
Geologen, V. DECHEN, SCHULZ, HOLZAPFEL, KaySER, DENCK- 

MANN, EICKHOFF, Fucus, W. E. SCHMIDT, WEGNER, GRAFEN- 
KAMPER u.a., hier nicht eingehen, da mir zurzeit die ndtige 
Literatur nicht zur Verfiigung steht. In einer spateren aus- 
fihrlicheren Bearbeitung meines Materials werde ich dies 
nachholen. Wegen der Wichtigkeit der Ergebnisse glaube 
ich diesen Weg einschlagen zu dirfen. 
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In folgender Tabelle habe ich einige Profile der MeS- 
tischblatter Attendorn, Endorf, Arnsberg-Siid, Meschede und 

Eversberg, wie sie nach meinen Untersuchungen zu deuten 
sind, gegentbergestellt. 

Auch in der Gegend von Brilon glaube ich die gleiche 
Hinteilung durchfihren zu kénnen. lLeider fehlen mir dort 
noch die Fossilfunde, durch die ich meine Ansicht bestatigen 
kann. Soviel kann ich aber schon von dort berichten, daf 
die Schiefer, die auf der v. DECHENschen Karte, Blatt Berle- 
burg, siidlich des Eisenberges als i? — Culm aufgefaBt sind, 
Alaunschiefer des obersten Mitteldevons sind. Diese Alaun- 
schiefer stelle ich tber die Aktinocystisschichten und glaube, 
da sie Aquivalente der Alaunschiefer sind, die an der Basis 
des Horizontes des Pinacites discoides auftreten und somit 
dem Meggener Schwefelkieslager entsprechen wirden. 

Ferner habe ich Alaunschiefer mit kieseligen Kalken in 
der Gegend yon Dotzlar bei Berleburg kennen gelernt. Auch 
diese Schichten hat v. DECHEN als i? — Culm dargestellt. 
Diese schmale Zone von i° liegt nicht mitten in oberdevoni- 
schen Schichten (k'), wie sie V. DECHEN auf Blatt Berleburg 
dargestellt hat, sondern zwischen Wissenbacher Schichten und 
Oberdevon und vertritt wahrscheinlich das ganze obere Mittel- 
devon und unterste Oberdevon. 

Ebenso fand ich auf Blatt Laasphe dunkle, alaunschiefer- 
ahnliche Tentakulitenschiefer mit dinnen Kalkbanken, die 

durch ihre Lagerung als oberes Mitteldevon und unteres Ober- 
devon bestimmt werden. Gute Aufschliisse hierin sind auf 
Blatt Laasphe am Bolzeképchen, siidlich Holzhausen, an der 
Burg in der Nahe des Bahnhofs SaSmannshausen, ferner auf 
Blatt Eibelshausen bei Kisenbach und Génnern, wo in diesem 

Horizont auch Diabase auftreten. 
Es ist nicht unwahrscheinlich, da8 dieser Alaunschiefer- 

horizont in Hessen‘) und Thiringen wiederzufinden ist. 
Fir die Ramsbecker Gegend ergibt sich aus der Profil- 

tafel ein richt unwichtiges Resultat. Es ist durch meine 
Untersuchung nachgewiesen worden, wo die lRamsbecker 
Schichten®) DENCKMANNS im Profil unterzubringen sind. 

1) Nach Drucklegung dieser Mitteilung konnte ich auf einer Ex- 
kursion feststellen, daB die Alaunschiefer des siidwestlichen Teiles der 
Lahnmulde schon im unterem Mitteldevon beginnen. 

*) DencKMANN, iiber das Nebengestein der Ramsbecker Erz- 
pec ion Jahrb. d. Kénigl. PreuB8. Geol. Landesanstalt; 1908, XXIX, 

, Heft, 2. 
EICKHOFF, der Bastenberger Gangzug bei Ramsbeck i. W. und 

sein Nebengestein, Dissertation, Bonn 1910. 

Aut 
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MeRtisehblatts Attondorn 

| Wook grane Tonsehiofer mit 
ooklumer . ; 

S alte Kalklnollon mit 
Schichten Acie 

Clymonion- Olymenion 
| 

Oberes Clymonton- role und 

ein Kalko grin Cypri- 
Ober Schichten 

dinonsachiefor, 

devon | Kalkknotonschiofor 

dunkle Donsehiofor mit 

vorkioston Gonin- 

fifon und 

Katklinsen 

| Nehdenor-Schiefer Ton 
| schiofer mit 

Brachiopoden | 

Bndort 

rote, griine tind 

graie Kalklenoten: 

sehiofer mit 

Sandsteinen 

Unteres Adorfer Kalke, plattiger Kalk mit | 
Ober Biidesheimor- schwarzen Kalklinsen mit 
devon Schiefer Adorfer Banna 

: Massenkalk, Dolomit, an 
Horizont des ae ; 

mene der Basis schwarze Kalke | 
Pinacites discoides i : 

mit Alaunschiefern 

Horizont des 

Massenkalkes Massenkalk und Dolomit 
Overca yon Vretter 

Accinacyntie kalkreiche Tonschiefer mit | 

anys Korallenkalken,an der Basis. | Schichten | Mitte: | 15—20 m michtiger Kalk | 

Tentaculitenschiefer 

Tonschiofer mit 

Diabasen und 

Tuffen 

Avnsborg-Stid Moschade 

rau Tonsehiofer 

mit Walleknollen ~ 

rote, griine und grane 

Kalkknotenschiefer mit 

Sandateinen | 

rote, grine und graue 
Kalkknotenschicfer ohne 

Sandsteine 

graue Tonschiofer mit Cypridinen, an der 

Basis mit Cypridinen und Tentaculiten 

Tentaculitenschiefer mit Mlinzkalken 

Klinzkalke mit Dachschiefern und 

Alaunsechiefer ahnlichen 

Tonschiefern und Tenta- 

culitenschiefern. 

Wlinzkalke mit 

Tonschiefern. 

Diabasdecken 
av 

we ati Diabasdecken 

Tonschiefer mit Brachiopoden, an der Basis 20—40 m miichtiger Kalk 

\) (GatguaeSentchten Saulona, sandige Ttonucliiorer mate Wea RECA caiqua 
Newberria amygdatina) — 

(Aetinocystis-Kalk yon 2. Sonurz) 

| sandige Tonschiefer mit Renssellacria 
_caiqua (Newberria amygdalind) 

Horizont der 
mianahtroper kalkreicher Tonschiefer kalkfihrende 

R mit Crinoidenkalken Tonschiefer 
econ Bruchsteine | a a a hh ee 

‘Tentaculitenschiefer } ; « . 
| 2 : | Tonschiefer mit 

Hori ler | mit Kalklinsen, ‘ 
orizont der lertlOderehuuece ge |  Tentaculiten- 

Odershauser Kalke | payna Alaun- banderte) eahistorn 
5? ‘Tonschiefer| 

schiefer | 

| obere mirbe Tonschiefer mit Tonschiefer mit 

Wissenbacher untergeordneten, z. T. | geringen Sandstein- 

Schichten carbonatischen Sandsteinen| einlagerungen 
| a = a oa = a a =a 

Unteresi}} Brachiopoden- Tonschiefer mit reicher | Monschieler 

Mittel- Schiefer Fauna 

== a ae cae = == 5 Aen ee 

deyon | {0 | dicke Sen ie mit dicke Sandstein- 
untere 2 alp. 5 6 banke mit Einlage- 

x {2-5 Einlagerong von plattigen 5 
Wissenbacher| 2 =|, d 5 iT rung yon plattigen 

Schichten Se steiner Ons Sandsteinen und 
schiefern Tonschiefern 

ort Grauwacken, kalkreiche ] Grauwacken ‘), 

‘ Ung |  Crinoidenschiefer und Crinoidenschiefer 
Schichten | Korallenkalke | und Korallenkalke 

Oberes es = eG 

| Tuffe von Frielentrop Vitor mordoeelien || eat 
waa | Honphyntut | (Lennetal) Wildewiese 

devon sf =. “Tonschiefer, Grauwacken- Tonschiefer, Grau- 

Oberssoblenz. sandsteine wackensandsteine 

Siliidition Konglomerate Konglomerate 

Tonschiefer mit 

Gangen und 
Introsiylagern yon 

Diabas und 

Palaeopikrit. 
(Liegende Ton- 

schiefer)*) 

(Treten nicht (Noch nicht 

zutage) TAT] LOT'S TCH 0) a a 

Sandsteine, Grau- 

wackenschiefer und 

Tonschiefer (Rams- 
becker Schichten)*) 

Tonschiefer mit Bin- 
lagerungen yon Sericit- 
schiefer (Porphyrtuff) 
yom Elimeckestollen 
(Hang. 4 ‘Toni +) 

1) Auf dem Nachbarblatt fand ich hierin bei Rénkhausen Spirifer cultrijugatus. 

*) yon DenckMANN und Ercknorn, 
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Hieraus folgt, daB man es in der Ramsbecker Gegend 
nur mit einem einfachen Profil, welches stark nach Norden 
aiberkippt ist, zu tun hat. 

Die schwache Tuffeinlagerung in den Tonschiefern, die 
bei der tiberkippten Lagerung im Hangenden der Ramsbecker 
Schichten auftreten, glaube ich mit dem Tuff identifizieren zu 
dirfen, den W. E. SCHMIDT’) in den Cultrijugatus - Schichten 
auf Blatt Altenhundem siidlich der Attendorn-Elsper Doppel- 
mulde nachgewiesen hat. | 

Die starke Schieferung in der Ramsbecker Gegend 1a8t 
nur schwer die Schichtung erkennen, es scheint aber, daB die 
Schichten im allgemeinen steiler einfallen als die Schieferung. 
Wenn die Schichten sehr flach liegen, so folgt die Schieferung 
auch wohi der Schichtung. Sowohl die Grauwacken als auch 
die Grauwackenschiefer und Tonschiefer zeigen die Wirkung 
des Druckes, der die Schieferung hervorgerufen hat, in hohem 
MaBe. 

Meine stratigraphischen Resultate geben auch den tekto- 
nischen Verhaltnissen des dOstlichen Sauerlandes eine neue 
Deutung. Es sind zwei Hauptsattel”), mit starker Spezial- 
faltung zu unterscheiden. Der siidliche Hauptsattel, der vom 
Siegerland nach Nordosten tiber Wingeshausen, Ziischen nach 
Medebach streicht, und der noérdliche Hauptsattel, dessen 
Achse von Stadtberge nach Siidwesten siidlich Ramsbeck ver- 
lauft, weiter nach Westen untertaucht und erst westlich der 

Attendorner Doppelmulde sich wieder heraushebt. 

: 1) W. E. Scumipt, Cultrijagatuszone und unteres Mitteldevon 
sidlich der Attendorn-Elsper Doppelmulde. Jahrb. d. Kénigl. PreuB. 
Geol. Landesanstalt 1912, 338, IL. 

*) E. Scuouu7, Beschreibung der Bergreviere Arnsberg, Olpe und 
Brilon, Bonn 1890. 
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32. Der geologische Aufbau der Gebirge um 

das Kopaisbecken (Mittelgriechenland). 

Von Herrn Car Renz. 

Zurzeit Athen, 3. Juni 1913. 

Die Gesteine der Gebirge im Norden und Osten des 
Kopais wurden auf der bisher vorliegenden geologischen Karte 
yon A. BITTNER!) als obere Kreidekalke und Kreideschiefer 
bzw. Serpentine kartiert. A. BITTNER hat als Mitglied der 
Osterreichischen Hxpedition zur geologisehen Erforschung von 
Mittel- und Nordgriechenland das dstliche Mittelgriechenland 
aufgenommen. Unsere Kenntnis des hier zu besprechenden 
Gebietes beruhte bis jetzt ausschlieBlich auf den Arbeiten dieses 
Forschers; die Untersuchungen friherer Autoren, wie FIEDLER, 

RUSSEGGER, SAUVAGE, J. SCHMIDT, kénnen nach dem heutigen 
Stande der Wissenschaft nurmehr historisches [nteresse bean- 
spruchen. 

A. PHILIPPSON und V. HILBER sind allerdings noch nach 
BITTNER in Mittelgriechenland gereist, haben aber die Gebirge 
um den Kopais nicht besucht. 

Die Geologen der dsterreichischen Mission (NEUMAYR, 
BITTNER und TELLER) gliederten die gesamten mesozoischen 
Ablagerungen Mittelgriechenlands in einen oberen und einen 
unteren Kreidekalk, zwischen denen eine oberkretazische 
Schiefer-Sandsteinformation, der sogenannte Macigno (= Flysch), 
eingeschaltet ist. Der Macigno soll seinerseits 6fters noch 
einen mittleren Kreidekalk einschlieBen. 

In diesen Kreidekalken und Kreideschiefern BITTNERs 
gelang es mir, jetzt auBer der Kreide noch Jura und Ober- 

trias nachzuweisen. 
Die Feststellung der alteren Formationen und die Horizon- 

tierung der Schichtenfolge besitzt nicht nur lokale Bedeutung, 
sondern ist auch insofern wichtig, als weite Gebiete im 6stlichen 
Mittelgriechenland, so die ganzen Lokrischen Gebirge und der 

Oeta, die gleiche Entwicklung, wie die Gebirge um das Kopais- 
becken aufweisen. 

Die Schichtenfolge der Obertrias, des Jura und 
der Kreide ist in den Gebirgen um den Kopais, in den 
Lokrischen Gebirgen und im Oeta von unten nach oben die 
folgende: 

) Denkschrift. Akad. Wiss. Wien 1880, Bd. 40. 
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1. Machtige lichte Dolomite bzw. dolomitische Kalke, 
die in ihren oberen grauen, halbkrystallinen Partien Gyro- 
porellen und Megalodontendurchschnitte enthalten. Die letzteren 
sind spezifisch unbestimmbar; bei den Gyroporellen handelt es 
sich wohl um die auch in der Obertrias der Jonischen Zone 
und des Kythaeron haufige Gyroporella vesiculifera GUMBEL. 

Der Dolomit dirfte ein vollstindiges oder teilweises Aqui- 
valent des alpinen Hauptdolomites darstellen. 

Dariber folgt in Konkordanz an der unteren Grenze in 
allmihlichem Ubergang 

2. ein machtiger Komplex dunkelgefarbter, ge- 
schichteter Kalke von teils dickerer, teils dinnerer Bankung. 
Die Machtigkeit dieses dunklen Kalkkomplexes ist wohl nicht 
unter 3—400 m zu veranschlagen. Die Fossilfiihrung ist auBerst 
gering; in den unteren Partien findet sich eine Zone mit 
Megalodonten; im oberen Teil bilden Banke mit Cladocoropsis 
mirabalis FELIX einen ebenso leicht kenntlichen, wie horizontal 
weit durchgehenden wichtigen Leithorizont. 

Gro8e Muscheldurchschnitte im oberen Teile dieser Kalk- 
entwicklung dirften den Umrissen nach von Diceraten her- 
rihren. Ihre spezifische Bestimmung ist aber ebensowenig durch- 
zufihren, wie bei den an der Unterkante desselben Schichten- 

komplexes auftretenden Megalodonten. Eine Verwechslung der 
Megalodonten und Diceratendurchschnitte ist leicht mdglich. 
Nur diejenigen Durchschnitte sind daher generisch einiger- 
maBen sicher zu deuten, deren Lage im Schichtenverbande 
genau feststeht. 

Der dunkle Kalkkomplex wird von 
3. der Serpentin-Hornsteingruppe tberlagert. Im 

Oberen Teil der Schiefer-Hornsteingruppe erscheinen Erzlager 
(in erster Linie Eisen), die abgebaut werden. 

4. Graue, teils klotzige und massige, teils auch ge- 
schichtete Rudistenkalke. 

5. Flyschartige Gesteine (Schiefer und Sandsteine), 
die wohl ebenfalls noch in der Hauptsache der Kreide zuzu- 
zahlen sind. 

Die letzteren Gesteine kénnen, wie im Oeta, z. T. auch 

die Rudistenkalke ersetzen. ? 
Was das Alter dieser Schichtenfolge anlangt, so gehoren 

die weiBgrauen Dolomite, wie bereits erwahnt, der oberen Trias an. 

Eine genaue Horizontierung innerhalb der Dolomitmassen ist vor- 
erst aus Mangel an palaontologischem Material ausgeschlossen. 

Ebensowenig la8t sich der dunkle Kalkkomplex in strati- 
graphische Zonen zergliedern. Die Megalodonten erscheinen 
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nur als Durchschnitte, die sich spezifisch nicht naiher bestimmen 
lassen; die Schalen sind zu fest mit dem Gestein verwachsen 
und kénnen nicht unversehrt herausgelést werden. Jedenfalls 
gehort der Megalodontenfiithrende Horizont der Obertrias, 
eventuell auch noch dem unteren Lias an. 

Die in der oberen Partie des dunklen Kalkkomplexes 
auftretenden Spongiomorphiden, nimlich Cladocoropsts nura- 
bilis FELIX, sind bisher nur noch aus dem Jura von Dalmatien 
bekannt. Nach KERNER und SCHUBERT entstammen diese von 
‘FELIX beschriebenen dalmatinischen Korallen den obersten 
_Lagen eines michtigen Komplexes fast fossilleerer grauer Kalke, 
der von Lias unter- und von den hauptsachlich tithonischen 
sogenannten Lemesschichten (oberes Kimmeridgien und Tithon) 
tiberlagert wird. 

In Dalmatien gehoren die Cladocoropsis-Schichten daher 
sicher dem Oberjura an, wenn auch noch keine Anhaltspunkte fur 
eine nahere Prazisierung ihres Alters gefunden werden konnten. 

Die oben angegebene Schichtenfolge legt den Gedanken 
nahe, da8 die hellenischen Cladocoropsis-Schichten den analogen 
dalmatinischen Bildungen. auch im Alter gleichstehen. Die 
Niveaudifferenz zwischen den Megalodontenfiithrenden Partien 
und den Cladocoropsisbinken dirfte nach meiner Schatzung 
etwa 200—300 m betragen. : 

Auch sonst ist die im Ostlichen Hellas beobachtete 
Schichtenfolge der dalmatinischen Entwicklung sehr 4hnlich. 
In Dalmatien folgen tiber Dolomiten graue Kalke mit Mega- 
lodus punulus und hieriiber weitere Kalk- bzw. Dolomit- 
massen -— zurzeit auch noch nicht naher horizontiert — 
bis hinauf zu den Cladocoropsis-Schichten. 

Wie ich schon friiher ausfithrte, kehren die wesentlichen 
Zige der dalmatinischen Entwicklung erst im  Ostlichen 
Griechenland wieder, was auch jetzt wieder durch den Nach- 
weis der oberjurassischen Cladocoropsis-Kalke in den Gebirgen 
‘um den Kopais, in den Lokrischen Gebirgen und im sidost- 
lichen Oeta erwiesen wird. Ebenso sind auch die Grinstein- 
Gebiete im westlichen Hellas, d. h. in der Jonischen Zone, 
nicht vorhanden. Die Jura- Entwicklung der Jonischen Zone 
weist vielmehr zur Apenninen-Halbinsel hiniber. In der 
Argolis lésen sich die beiden Facies ab. Hier folgt bereits 

tiiber dem Jonischen Dachsteinkalk und Oberlias die Schiefer- 
Hornsteingruppe mit Serpentin. Das Tithon erscheint hier in 
der Facies grauer KEllipsactinienkalke, eine Entwicklung, die 
in den mittelgriechischen Hochgebirgen des ParnaB, der Var- 
dussia und der Kiona eine gro8e Bedeutung erlangt. 
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Die oberjurassischen Cladocoropsis-Schichten sind im 
Sstlichen Mittelgriechenland weit verbreitet. Sie finden sich, 
abgesehen von den jetzt neu festgestellten Vorkommen in 
den Gebirgen im Osten und Norden des Kopais, auch noch in 
den Lokrischen Gebirgen und im Oeta. In einer vom Gelande 
aus publizierten Mitteilung') tber die Geologie der Lokrischen 
Gebirge hatte ich diese merkwirdigen Spongiomorphiden ohne. 
Literatur als Spongiomorpha afi. ramosa FRECH bezeichnet. 
Tatsachlich steht ja auch Spongiomorpha ramosa unter den 
bekannten Spongiomorphiden der Cladocoropsis mirabilis FELIX 
zweifellos am nachsten.. Auch FELIX”) rechnet seine neue 
Gattung Cladocoropsis zu den Spongiomorphidae, die er in — 
zwei neue Unterfamilien, die Cladospongiomorphinae und die 
Eusopongiomorphinae zerlegt. Cladocoropsis mirabilis ge- 
hért zu der ersteren Unterfamilie. 

Im éstlichen Hellas bilden jedenfalls die dunkeln Spongio- 
morphiden-Banke mit-Cladocoropsis mirabilis in Anbetracht ihrer 
weiten regionalen Verbreitung und der sonstigen Fossilarmut der 
dortigen mesozoischen Kalkmassen einen 4uSerst wichtigen und 
charakteristischen Leithorizont. Wie gesagt, sind die dunkeln 
oberjurassischen Cladocoropsis-Banke bisher aus den Gebirgen 
im Osten, Norden und Westen des Kopais, aus den Lokrischen 
Gebirgen (Chlomosgebirge, Epiknemidisches Gebirge, Saromata- 
gebirge) und aus dem Oeta (Xerovunihorst) bekannt. Sie treten 
also nach meinen bisherigen Untersuchungen in erster Linie 
nordlich des Kopaisgrabens auf. Der Kopaisgraben bildet 
demnach auch in facieller Hinsicht scheinbar eine wichtige 

Grenzzone. 
In den Hochgebirgen siidlich des Kopaisgrabens ist die 

Juraformation auch noch nicht mit der Vollstandigkeit nach- 
gewiesen, wie in den Horsten nordlich dieser Grabeneinsenkung. 

Auf palaontologischer Grundlage sind hier bis jetzt nur 
tithonische graue Ellipsactinienkalke erwiesen®*). 

1) Cart Renz: Die Trias im dstlichen Mittelgriechenland. 
Centralbl. f. Min. usw., No. 3, 1912, S. 67—85. 

) J. Feurx: Eine neue Korallengattung aus dem dalmatinischen 
Mesozoicum. Sitzungsber. der Naturforsch. Ges. zu Leipzig 1906. Herr 
Feuix, der Begriinder der neuen Gattung und Art, hatte die Freund- 
lichkeit, einige meiner Sticke aus dem Oeta (von Kukuwitza am Xeroyuni- 
horst) mit seinen dalmatinischen Originalen zu vergleichen. Nach seiner 
Ansicht stimmen die Stiicke des Oeta mit den dalmatinischen vollstaindig 
Uberein. 

3) Cart Renz: Die Verbreitung des Tithons in den Hochgebirgen 
Mittelgriechenlands. Jahresber. der Schlesischen Ges. fiir vater]. Kultur 
(Sektion fir Geol., Geogr., Berg- und Hittenwesen), 1912, S. 84—86. 
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Diese grauen LEllipsactinienkalke bilden zunichst den 
Gipfelkamm der Vardussia mit dem Hauptgipfel H. Ilias, und 
zwar als Kern einer nach Westen iiberhangenden Kreide- 

‘falte'). 
Faciell idente und gleichalterige Kalke setzen ferner den 

Gipfelkamm der Kiona zusammen. 
In einer friheren Mitteilung’) hatten wir die Kionagipfel- 

kalke als Oberkreide und als hangendstes Glied der ober- 
cretazischen Schichtenfolge von Diaselo aufgefa8t. 

Auf Grund meiner neueren Untersuchungen berichtige ich 
hiermit diese frithere Ansicht®), 

Meine Bestimmung der Kionagipfelkalke als Tithon setzt 
eine oberflachlich nicht sichtbare Verwerfung zwischen den 
obercretazischen Bildungen von Diaselo und den Tithonkalken 
des Kionagipfelkammes voraus. 

Dieselben Tithonkalke bauen auch das ParnaSmassiv mit 
der Likerispitze auf. 

Die grauen Korallenkalke des Parna8*) waren nach der 
ersten Bestimmung der Korallen und auf Grund von Dasy- 
cladaceen, die an Diploporiden erinnerten, fiir Obertrias ge- 
halten worden®). 

Nach meinen weiteren Untersuchungen enthalten die 
ParnaSkalke jedoch LEllipsactinien. Sie entsprechen auch 
habituell vollkommen den Ellipsactinien, Korallen und Nerineen 
fihrenden tithonischen Kammkalken der Vardussia®). Die an 

Diploporiden erinnernden Dasycladaceen der Parnafkalke, die 
hier tbrigens im Gegensatz zu der deutlichen Struktur der 
Korallen ungtinstig erhalten sind, kehren gleichfalls in den 
Gipfelkalken der Vardussia wieder. 

1) Cart Renz: Die Verbreiturg des Tithons in den Hochgebirgen 
Mittelgriechenlands. Jahresber. der Schlesischen Ges. fir vaterl. Kuitur 
(Sektion fiir Geol., Geogr., Berg- und Hiittenwesen), 1912, S. 84-86. 

2) F. FrecH und Cart Renz: Kreide und Trias im Kiona- und 
Oetagebiet (Mittelgriechenland). Sitzungsber. PreuB. Akademie d. Wiss., 
Berlin 1911, 8. 1112—1125. 

) Vel. hierzu auch Cart Renz: Die Verbreitung des Tithons in 
den Hochgebirgen Mittelgriechenlands, a. a. O., 5. 85. 

4) Sie bilden die ParnaSkuppel mit dem Likerikamm und kehren 
auch infolge von Absenkungen gegen den Korinthischen Graben noch- 
mals zwischen Arachowa und dem Liwadi von Arachowa wieder. 

5) Carn Renz und F. Frecu: Der Nachweis von Obertrias im 
ParnaBgebiet. I. Geologische Beobachtungen am Parnafi von Caru 
Renz. Il. Zur Bestimmung der Korallen von F. Freon. Diese 
Zeitschr. 1908, Bd. 60, Monatsber. S. 329—- 336. 

6) CaruL Renz: Die Verbreitung des Tithons in den Hochgebirgen 
Mittelgriechenlands, a. a. O., S. 84—86. 
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Im Helikon, im Korombili und Kythaeron sind die 
Ellipsactinienkalke bis jetzt noch nicht angetroffen worden. 
Auch sonstige Juraglieder sind hier noch nicht bekannt, doch 
scheint die Facies der obertriadischen, Gyroporellen, Korallen © 
und Megalodonten fithrenden lichten Kalkmassen noch in den 
Jura hinaufzureichen, ahnlich wie dies auch bei den faciell 
gleichen obertriadischen Kalken der Jonischen Zone und der 
Argolis der Fall ist: 

Einige Profile mégen diese allgemeine Darstellung noch 
naher erlautern. 

Das beste Profil liefert ein Durchschnitt von dem auf 
den Héhen des Ptoongebirges gelegenen Kloster H. Pelagia 
uber die Skroponeribucht nach Larymna. Das Ptoongebirge 
erhebt sich im Osten des Kopaisbeckens. 

Profil von H. Pelagia iiber die Skroponeribucht 
nach Larymna. 

Das Kloster Hagia Pelagia liegt auf Flysch unmittelbar 
unter der wild zerklifteten Kalkmauer des Ptoon-Gipfelzuges. 
Die Flyschentwicklung ist hier etwas kalkreicher, wie ge- 
wohnlich (die nahere petrographische Beschreibung siehe bei 
BITTNER). 

An seinem Nordrande wird dieser Flyschzug von grauem 
Rudistenkalk (mit Hippuriten, Radioliten usw. und Korallen- 
resten) unterlagert. Diese nérdlichen Rudistenkalke fallen, 
ebenso wie die dariberliegenden Flyschgesteine, teils  steil, 
teils saiger nach Siiden zu ein. Die Flyschzone von H. Pelagia 
verschwindet im Osten des Klosters. 

Der Gipfelkalkzug des Ptoon bestéht gleichfalls aus 
Rudistenkalk, er hangt im Osten mit dem liegenden nérdlichen 
Kalk zusammen und schiebt sich gleichsam als klippenformige 
Kalkzunge gegen. Westen zu in das Flyschland hinein. 

Im Siiden des Ptoonkammes erscheint naimlich wiederum 
eine Flyschzone und bildet die Pafeinsattelung, die der Weg 
von Hungaro nach Karditza und Perdikovrysis benutzt. Die 
Kalkberge im Sitiden dieser Flyschzone bestehen ebenfalls aus 
Rudistenkalken, die unter den Flysch einfallen. Auf den 
ersten Blick hat es den Anschein, als ob die Gipfelkalke des 
Ptoon als Kern einer Mulde tiber dem Flysch lagern und se 
einen oberen Rudistenkalk bilden wirden. 

Meiner Ansicht nach handelt es sich aber beim 
Ptoonzug nur um eine stehengebliebene zungenformige Kalk- 
klippe, zu deren beiden Seiten der héhere Flysch abgesunken 
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ist. Auch im Westen des Ptoon-Abhanges trifft man noch 
auf Reste von Flyschgesteinen, wahrend der Flyschzug von 
Perdikovrysis mit jenem von H. Pelagia ein und derselben 
Zone angehért. Ks handelt sich also hier jedenfalls um Ab- 
senkungen gegen das Kopaisbecken zu. Es sei hierbei noch 
erwahnt, daf die Kalkberge um MHungaro gleichfalls aus 
grauen Rudistenkalken bestehen. 

Der Weg von H. Pelagia zur Bucht von Skroponeri fihrt 
vom Kloster aus nach Nordosten, unterhalb des hodheren west- 

lichen Kammes, in einem Trockental aufwarts bis zu einer 

breiten LHinsattelung. Das Gebirge besteht bis dahin aus- 
schlieBlich aus den grauen klotzigen Rudistenkalken. In der 
erwahnten Kinsattelung kommt der erzfihrende obere Horizont 
des Serpentin-Hornsteinkomplexes zum Vorschein. Zwischen 
Karditza und der Perdikovrysis, sowie am tbernachsten Berg- 
hang nordlich von H. Pelagia werden KEisenlager abgebaut. 

Der Weiterweg tritt wieder in Rudistenkalk tiber und 
fihrt hierin tiber einen zweiten Sattel hinab zu einer Tal- 
schlucht, die in die Skroponeribucht miindet. Bis etwa zur 
halben Hohe dieser Schlucht herrscht der Kreidekalk. An 
der Stelle, wo sich die Schlucht weitet, bemerkt man eine 
deutlich ausgepragte Verwerfung. In der Verwerfungszone 
zeigen sich rote Hornsteine und die Gesteine des erzfiihrenden 
Horizontes. Diese Verwerfung setzt sich in westlicher Richtung 
in einer Seitenschlucht hinauf fort. In ihrer weiteren Ver- 
langerung nach Westen liegt dann das bereits erwahnte 
Serpentinvorkommen am ibernachsten Berghang nordlich von 
H. Pelagia. In entgegengesetzter Richtung erscheint der Schiefer- 
Hornsteinkomplex wieder am Siidhang der Skroponeribucht. 
Unterhalb der hier z. T. verworfenen Serpentin-Hornsteinzone 
treten bei anhaltend siidlichem Hinfallen der ganzen Schichten- 
folge die dunklen Kalkmassen des Jura und der Trias hervor. 
Diese dunkeln Kalke bilden die Gehainge um die Skroponeri- 
bucht. Bei Metochi (Filiale des Klosters H. Pelagia), oberhalb 
des innersten Winkels der Skroponeribucht, sind die blau- 
schwarzen, ziemlich klotzigen Kalke total von Cladocoropsis 
mirabilis FeLIx durchsetzt. Diese Kalke gehdren demnach 
bereits dem Oberjura an, was auch mit den Lagerungs- 
verhaltnissen gut tibereinstimmt. 

An den Siidhangen der Skroponeribucht 1a8t sich die Auf- 
_einanderfolge der Schichten noch besser erkennen. Jie in die 
Bucht vorspringende kleine Halbinsel und die untere Kisten- 
region besteht aus den dunkeln Kalken mit Cladocoropsis 
mirabilis, dariiber folgt bei sidlicher Neigung des ganzen. 
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Schichtenblockes der Hornstein-Serpentinkomplex (z. T. neben 
dem roten Hornstein mit gelbem Kisenkiesel), und hieriber die 
machtigen grauen Kalkmassen des Strutzinagebirges, die in 
ihren oberen Partien mit den Rudistenkalken von H. Pelagia 
zusammenhangen. 

Der Weiterweg nach Larymna fubrt zunachst dem oe 
entlang und steigt dann in einer Schlucht nach Nordwesten 
auf die Héhen des Kalkgebirges zwischen Skroponeribucht 
und Kephalari. 

Das Einfallen der Schichten ist allgemein nach Siid ge- 
richtet; man gelangt daher stets in Altere Bildungen. Unten 

am Strande finden sich massenhaft Gerdlle des schwarzen 
Kalkes mit Cladocoropsis. 

In der erwahnten Schlucht steben dann schwarzgraue 
bis schwarze, gebankte Kalke an, die kurz vor Erreichung 
der Hédhe Megalodonten und groBe platte Muschelschalen 
fihren. Leider sind nur die herzformigen Durchschnitte der 
Megalodonten zu erkennen, da sich die Schalen nicht heraus- 
lésen lassen; die Megalodontenfithrenden Partien liegen aber 
wesentlich tiefer, als die Cladocoropsisbainke. Ich schatze den 
Hohenunterschied, wie gesagt, auf 200—300 m. Den Lagerungs- 
verhaltnissen nach kdnnten daher die Megalodontenhaltigen 
Lagen im Verhaltnis zu den oberjurassischen Cladocoropsis- 
banken sehr wohl dem Unterlias oder der Obertrias an- 
gehoren. : 

Von der Pafhéhe ab fithrt der Weg hinab zu einer 
Lakka und dann itiber eine niedrige Héhenschwelle hinunter 
zu dem Becken oberhalb Kephalari. 

Der Kalk nimmt beim Abstieg zunachst den Habitus des 
hellgrauen halbkrystallinen Dachsteinkalkes an, wie er in 
gleicher Entwicklung im westlichen Kythaeron') beobachtet 

!) Ich méchte hierbei noch erwahnen, dab auch die Kalke nordlich 
des Beckens von Skurta (zwischen Kythaeron und Parnes) der Trias an- 
gehoren; es handelt sich hierbei um weibgraue, ziemlich krystalline 
Kalke, die in der Gegend von H. Athanasios Diploporiden enthalten und 
wohl den faciell identen Kalken des Parnesgipfels und von Portaes gleich- 
zustellen sind. Es handelt sich hierbei um ein faciell gleiches, aber 
tieferes Kalkniveau, als die obertriadischen Kalke des  westlichen 
Kythaeron mit Megalodonten und Gyroporella vesiculifera GiMBEL. 

Ich méchte weiter noch auf einen neu entdeckten Aufschluf von 
Obercarbon in Attika hinweisen. 

Am WestfuBe des zwischen Kiurka und Kalamos liegenden Mavrinora- 
Rickens treten unter den lichten Deckkalken dunkle Schiefer- und 
Grauwackengesteine mit Fusulinen- und Schwagerinenkalken hervor. 
Es sind dies die nérdlichsten Vorkommen des Obercarbons, die ich in 
Attika in der Richtung auf Euboza zu angetroffen habe. 
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wurde, und geht dann allmahlich in lichten, hellgrauen bis 
weiBlichen Dolomit tiber, der die Berge bis zur Bucht von 
Larymna aufbaut. Im oberen Teile dieser lichten kalkigen, 
bzw. dolomitischen Gesteinsmassen erscheinen Gyroporellen 
uud gleichfalls noch Megalodontendurchschnitte. Diese hellen 
Kalk- und Dolomitmassen gehéren daher jedenfalls bereits der 
Trias an. 

Das eben beschriebene Profil von H. Pelagia bis Larymna 
bestatigt somit die in der Hinleitung angegebene allgemeine 
Schichtenfolge, die also, wie gesagt, von der Obertrias, eventuell 
auch schon von der Mitteltrias, bis zur oberen Kreide hinauf- 

reicht. 

Durchsechnitt von Larymna itiber Martini 

nach Pavlu. 

Langs des Weges von Larymna bis Martini herrscht der 
triadische Dolomit, teilweise unterbrochen von Neogen und 
jangerem Schutt. Dieselben Dolomite setzen auch den hodheren 
Berg im Westen, bzw. Stidwesten von Larymna zusammen. 
Zwischen Larymna und Martini wurde entgegengesetztes Hin- 
fallen beobachtet; der triadische Dolomit bildet daher ein 

Gewilbe, dessen Sitidschenkel im Profil H. Pelagia-Larymna 
abgegangen wurde. 

Siidwestlich Martini erscheint wieder der hohere, hier 

nordwestlich fallende schwarze Kalk (Streichen N 40 Ost), der 
auf der Hohe hinter Martini auf seinen Auswitterungsflachen 
Megalodontendurchschnitte zeigt. Die hdhere Schichtenfolge 

- wird dann hier durch Neogen und Schutt unterbrochen, doch 
wurden die schwarzen oberjurassischen Cladocoropsis-Schichten 
im ONO von Paylu wieder angetroffen, nachdem schon vorher 
im Gerdéll zahlreiche Bloécke dieses charakteristischen Kalkes 
in die Augen fallen. Nérdlich Pavlu reihen sich an diese dunklen 
Kalkmassen des Oberjura als jiingeres Glied Serpentine, die nach 
Westen zu weite Flachen einnehmen. Pavlu selbst steht be- 
reits auf dem hdheren Kalk,-der das Serpentinniveau tber- 

. lagert. : 
Die BITTNERsche Karte ist hier, abgesehen davon, da8 

die Altersdeutung der Kalke unrichtig ist, auch sonst unbrauch- 
bar, da dieses weite Serpentinland als oberer Kalk angegeben 

wird. 
Die Cladocoropsiskalke im Osten, bzw. Nordosten von 

Pavlu gehéren mit jenen von Skroponeri ein und derselben 
jurassischen Kalkzone an, die sich entsprechend dem allge- 
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meinen Streichen in breitem Zuge tber den H. Ilias (mordést- 
lich Topolias) von West nach Ost erstreckt. 

An den Randern des jetzt trockengelegten Kopaisbeckens 
treten sowohl bei Topolias, wie im Siidosten von Topolias 
massige Rudistenkalke (mit Radioliten etc.) auf. 

Der frithere Kopais-See oder Kopais-Sumpf wurde durch 
eine englische Gesellschaft entwassert und ist nun ein Becken 
mit fruchtbarem Ackerboden. Die im Becken zusammen- 
flleBenden Wassermengen werden heute durch einen Tunnel dem 
Likeri-See zugefitihrt, der seinerseits durch einen hauptsachlich 
in Serpentin eingeschnittenen Kanal mit dem Paralimni-See 
verbunden ist. Jener sendet die gesammelten Gewdsser in 
einem westlich Lukisia miindenden Stollen dem atalantischen 
Sund zu. Vom Nordausgang dieses Stollens stirzt der Flu8 
in mehreren Kaskaden zum Strand hinab. . 

Der kiinstliche Ausflu8 des Kopais benutzt daher die 
Senke zwischen dem Ptoongebirge und den Gebirgen der Lyko- 
vuni und Ktypa. 

Weitere Vorkommen von Jura und Trias in den Gebirgen 

nérdlich des Kopaisgrabens. 

Der ebengenannte Gebirgszug der Lykovuni und Ktypa 
(des Messapus der Alten) besteht gleichfalls aus den dunklen 
Kalkmassen des Jura und den helleren Kalken bzw. Dolomiten 
der Trias. An den Sitidhangen des Messapus-Gipfels habe ich 
in einem dunklen Kalk wieder Cladocoropsis mirabilis FELIX 
beobachtet, und beim Abstieg zum Chan Retzona in einem 
helleren Kalk Megalodontendurchschnitte. Die Kalke dieses 
Gebirgszuges sind daher 4lter, als die ihn im Westen 
begleitende Serpentinzone. 

Dieselbe facielle Ausbildung und Schichtenfolge herrscht 
auch im Chlomosgebirge. 

Der Chlomosstock besteht aus lichten Dolomiten, die 
am Sitidhang des Gebirges von den dariberfolgenden dunklen 
Kalkmassen eingedeckt werden. In ihren unteren, direkt tiber 
dem Dolomit lagernden Partien fihren diese dunkeln, geschichteten | 
Kalke Megalodonten, in ihrem oberen Teil enthalten sie am 
nordlichen Talrand von Exarchos die oberjurassischen Clado- 
coropsisbanke. Das Tal von Exarchos selbst wird von dem 
Hornstein-Serpentinkomplex eingenommen, tiber dem am Siid- 
hang des Exarchostales der Rudistenkalk folgt. 

Die oberjurassischen Cladocoropsis-Schichten wurden au8er- 
dem noch an folgenden Lokalititen beobachtet: 
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Nordlich Golemi | Epiknemidi- 
Ostlich Karya sches 
Zwischen Karya und der Kuppe Guwali | Gebirge 
Zwischen Dernitza und Budonitza | Saromata- 
Zwischen Braulo und Glunista |  Gebirge 
Westlich bzw. nordwestlich H. Triada | 
Zwischen H. Triada und Quelle Kanalaki {| O6céta, 
Nordwestlich oberhalb Kukuwitza 

wahrend die schwarzen Megalodontenkalke u. a. in der Schlucht 

westlich Agnandi (Epiknemidisches Gebirge) aufgeschlossen 
sind. 

In tektonischer Hinsicht zeigen die Gebirge im Osten 
und Norden des Kopaisbeckens den Typus eines ausgesprochenen 
Schollengebirges. 

Ks handelt sich hierbei um im allgemeinen nach Siiden 
bis SSW geneigte Schichtenblicke. | 

Zusammenfassung und Vergleiche. 

Am Aufbau der Gebirge im Norden des Kopaisgrabens 
beteiligen sich auBer der schon bekannten Kreide noch juras- 
sische und triadische Gesteine. : 

Die alteren mesozoischen Kalke werden von den cretazi- 
schen, durch Rudisten gekennzeichneten grauen Kalkmassen 
durch einen Hornstein-Serpentin-Komplex getrennt. 

Unter jenem Komplex lagert eine machtige Kalk- bzw. 
Dolomitmasse, die vom oberen Jura bis zur Trias hinunter- 

reicht und das wichtigste gebirgsbildende Element dieses 
Gebirgsabschnittes darstellt. 

Die stratigraphische Gliederung der betr. Schichtenfolge 
wird durch die Fossilarmut der Kalke und Dolomite sehr er- 
schwert, doch finden sich zwei charakteristische Fossillager. Der 
Dolomit bildet die Basis der Schichtenreihe; er enthalt in 

seinem oberen Teil Gyroporellen und’ Megalodonten. Dariiber 
folgt ein Komplex geschichteter dunkler Kalke, der in seiner 
unteren Partie Megalodonten enthalt, also noch der Obertrias 
oder dem Unterlias angehort. 

Im oberen Teil dieser mindestens 3—400 m miachtigen 
Kalkmassen finden sich horizontal weit durchgehende Banke mit 
Cladocoropsis mirabilis FELIX, einer zu den Spongiomorphiden 
gehorigen Koralle, die bisher noch aus gleichartigen ober- 
jurassischen und pratithonischen Kalken Dalmatiens bekannt 
ist und auch in Griechenland, den Lagerungsverhaltnissen nach 
zu urteilen, den gleichen Horizont einnehmen wird. 
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Die eben geschilderte Schichtenfolge und Facies-Ent- 
wicklung herrscht in den Schollengebirgen nérdlich des Kopais- 
grabens, d. h. in den Gebirgen um das Kopaisbecken, in den 
Lokrischen Gebirgen (Saromatagebirge, Epiknemidisches Ge- 
birge, Chlomosgebirge) und im Oeta (Xerovunihorst). 

Das Streichen dieser Schollengebirge nérdlich des Kopais- 
grabens ist ein west-dstliches, so daf sich die gleiche Ent- 
wicklung vermutlich noch jenseits des atalantischen Sundes auf 
Euboea fortsetzt. 

Die facielle Ausstattung der die Gebirge noérdlich und 
stiidlich des Kopaisgrabens zusammensetzenden Ablagerungen 
zeigt wesentliche Unterschiede. 

Die triadischen Bildungen sind ziemlich gleich, in den 
nérdlichen Gebirgen nur mehr dolomitisiert. 

Dagegen fehlen die in dem nérdlichen Gebirgsstrich so weit 
verbreiteten dunkeln oberjurassischen Cladocoropsisbanke an- 
scheinend in den siidlichen Hochgebirgen. 

Hier treten zwar auch im Oberjura Korallenkalke auf, 
so die grauen tithonischen Korallen- und Ellipsactinien-Kalke, 
die die Kammkalke der Verdussia mit dem Hauptgipfel und 
das ParnaBmassiv mit der Likeri-Spitze zusammensetzen, sowie 
die grauen faciell gleichen Gipfelkalke der Kiona, die besonders 
Nerineen und Actaeoninen (wie Actaeonina acuta ORB) enthalten. 

In der Kreide dominieren wieder beiderseits Rudisten- 
kalke in Verbindung mit Flyschgesteinen. 

Auf die verschiedenen hellenischen Gebirgszonen und die — 
weitere tektonische Gestaltung Mittelgriechenlands will ich 
an dieser Stelle nicht weiter eingehen, sondern verweise auf 
meine kirzlich erschienene zusammenfassende Darstellung des 

Gebirgsbaues von Hellas’). 
Ich méchte jedoch im AnschluB an die in der vor- 

liegenden Abhandlung enthaltene Charakterisierung des ost- 
mittelgriechischen Jura noch kurz auf die Unterschiede der 
jurassischen Entwicklung in den von mir ausgeschiedenen 
Gebirgszonen hinweisen. 

Im dstlichen Mittelgriechenland herrscht wahrend der 
Juraperiode im wesentlichen eine Kalkentwicklung, wahrend 
in der Jonischen Zone eine gleichartige, ebenfalls aus der 
Trias heraufsteigende Facies nur bis zum Ende des Mittellias 
andauert, um dann bis hinauf zur Kreide von den Gesteinen 

der Schiefer-Hornsteingruppe fortgesetzt zu werden. 

1) Cart Renz: Uber den Gebirgsbau Griechenlands. Diese Zeitschr- 
1912, 64, Monatsber. 8, S. 437— 465. 
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In der dazwischenliegenden Glonos-Pindoszone bilden die 
letzteren Gesteine bis hinunter zu den Cassianer-Schichten das 
vorherrschende Sediment. 

In der noch zur osthellenischen Zone gerechneten Argolis 
lésen sich im mittleren Jura die beiden Entwicklungen ab. 
Die Obertrias und der ganze Lias erscheinen hier in der 
Jonischen Facies. In der hédheren Schiefer- Hornsteingruppe 
tritt der fiir die osthellenische Entwicklung jener Facies so 
charakteristische Serpentin auf, der in der Jonischen Zone 
vollkommen fehlt, wahrend das Tithon bereits durch Ellips- 

_ actinienkalke vertreten wird. 
Im Westen, wie im Osten des Landes war die Jurazeit 

eine Hpoche dauernder Meeresbedeckung, wahrend der sehr 
gleichmaBige und ruhige Sedimentationsverhaltnisse geherrscht 
haben. 

In den westlichen Gewadssern nahmen, den Sedimenten 
nach zu urteilen, die Meerestiefen vom Oberlias ab zu; die | 
Gesteine der Olonos-Pindoszone zeigen den Tiefpunkt an. 

Der Entstehungsort der tiberschobenen Gesteine der Olonos- 
Pindoszone liegt wohl in dem Raume westlich der Vardussia- 
falte, die ihrerseits bereits den Beginn des Uberfaltungsbaues 
zeigt und wohl den Ubergang der osthellenischen Gebirge zu 
dem Gebirgstypus der Olonos-Pindoszone vermittelt. 

33. Nachtraégliche Bemerkungen zum Vortrage 

von Herrn WIEGERS. 

Von Herrn C. GaGet. 

Berlin, den 10. Novémber 1913. 

Im Anschlu8 an die vorstehenden Ausfiihrungen (S. 54/ 
bis 567) von Herrn WIEGERS méchte ich hervorheben, daf 
wir in Schleswig-Holstein durch die grofen Autschliisse am 
Kaiser-Wilhelm-Kanal die augenscheinlichsten Beweise daftr 
erhalten haben, daS die palaolithischen Kulturen erheblich 
tiefer als das jiingere Interglazial herunter reichen. 

Dort war in kilometerlangen, einwandfreien Profilen 
folgende Schichtenfolge zu beobachten von oben nach 
unten: 
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1. Grundmorane der letzten Vereisung, z. I. in sandiger 
Facies, aber mit groBen, geschliffenen Geschieben. 

. Vorschittungssande. 
. Interglazialtorf mit Brasenia purpurea und zahlreichen 
warmeliebenden Pflanzen sowie mit Palaolithen. 

4, Interglaziale Verwitterungs- und Ferettisierungszone 
mit Palaolithen im Alteren Diluvialkies. 

5. Oberste Bank des Unteren Geschiebemergels. 
6. Kies und Sandschicht, interstadial, mit Palaolithen, 

darunter ein sehr schéner prismatischer Messerspan’). 
7. Hauptbank des Unteren Geschiebemergels. 

©3 bo 

Es ist durch diese einwandfreien, einheitlichen (nicht 
Kombinations)-Profile erwiesen, daB in Schleswig-Holstein der 
palaolithische Mensch schon wahrend eines Interstadiums inner- 
halb der Haupteiszeit gelebt und einwandfreie Artefakte (pris- 
matische Messerspiine, nicht rohe Absplisse) hergestellt hat’). 
Die archaologische Bearbeitung dieser Artefakte wird dem- 
nachst von berufener Seite erfolgen. 

35. Uber das Verhiltnis der Geographie 

zur Geologie-Paléontologie und die Frage einer 

Teilung der Geologie-Paliontologie. 

Von Herrn W. Branca. 

Berlin, den 16. Dezember 1913. 

DaB die moderne Geographie weit ausgedehntere Be- 
rihrungspunkte mit der Geologie bekommen hat, als das 
friher der Fall war, ist eine allgemein bekannte Tatsache. 
Sie findet ihren Ausdruck darin einmal, da8 gewisse Abschnitte 
der Lehrbiicher der Geographie nichts anderes sind als Geo- 
logie, und zweitens darin, da8 auch die Arbeiten mancher 
Geographen mehr oder weniger geologischen Inhalts sind. So 
erklart es sich leicht, wenn von geologischer Seite wohl all- 
gemein Verwahrung eingelegt wird gegen die Versuche der 

1) Abgebildet in Naturwiss, Wochenschr. 1913, 5. 418, Fig. 4. 
") Vergl. auch die Ahnliche Feststellung durch KOxkEN in 

R. R. Scamipt: ,,Diluviale Vorzeit*, $. 182. — 
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Geographie, Teile der Geologie als geographisches Besitztum 
zu erklaren. 

Meiner Ansicht nach geniigt es, die Tatsache festzustellen, 

daB Teile dessen, was von Geographen als Geographie erklart 
wird, in Wirklichkeit zur Geologie-Palaontologie gehéren. Eine 
6ffentliche Verwahrung dagegen auszusprechen, wozu ich von 
kollegialer Seite einmal aufgefordert war, erscheint mir iiber- 
flissig und nutzlos: 

Kinmal, weil jeder, der den Dingen auf den Grund gehen 

will, das ohne weiteres zugeben mu8. Geologie ist und bleibt 
ja Entwicklungsgeschichte der Erde und der Lebewelt (Histo- 
rische Geologie). Geographie, in der alten Form, beschrieb 
und klassifizierte die Oberflichenbildungen der Erde; in der 
neuen Form sucht sie auch noch die Entstehungsweise, die 
Entwicklung derselben festzustellen. Damit aber wird sie 
Geologie, arbeitet sie geologisch und darf das, wenn sie logisch 
bleiben will, auch nicht anders benennen als , Geologie”. 

Ks ist daher ganz folgerichtig und eine Bestatigung dessen, 
was ich sage, wenn der Berliner Vertreter der (Geographie, 
PENCK, kirzlich von sich gesagt hat, er sei auch Geolog. 
Ich komme noch einmal darauf zuriick, um das genauer zu 
umgrenzen. , f 

Zweitens, weil Wissenschaft frei ist, es also véllig in 
jedermanns Belieben. steht, wissenschaftlich zu arbeiten, was 

und wo er mag; folglich es auch dem Geographen freisteht, 
auf geologischem Gebiete zu arbeiten, so viel er will. Natiirlich 
aber auch umgekehrt dem Geologen auf geographischem Ge- 
biete. Mag jeder in seinen Arbeiten in das Gebiet des anderen 
ibergreifen, falls ihn seine Neigung dazu treibt, falls er die 
notige Vorbildung dazu hat, und wenn er es nur gut macht, 
so kann die Wissenschaft ja nur dabei gewinnen. 

DaB indessen die Aufgaben der Geographie von sebr 
namhafter geographischer Seite auch anders als nach der geolo- 
gischen Seite hin gravitierend aufgefaBt werden, zeigt, wie 
KOKEN') hervorhebt, der ausgezeichnete Aufsatz von HETTNER: 
Uber Wesen und Methoden der Geographie.“ 

HETTNER sagt: ,Die geographische Forschung 
schlagt manche Wege ein, die anderen Wissen- 
schaften gehéren, und l1aBt viele gut gangbare geogra- 
phische Wege unbegangen. Sie tauscht sich manch- 
mal iber ihre Methoden.“ 

1) Ernst von Koxun: Geologie, Schule und allgemeine Bildung. 
Universitatsprogramm Tibingen 1908, 8. 32/33. 
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,Die geschichtliche Entwickelung der Wissen- 
schaft kann keinen Zweifel dartiber lassen, daB die 

eigentliche Aufgabe der Geographie in der Lander- 
kunde gelegen hat und noch liegt, da8 die Auffassung 
der Geographie als einer allgemeinen Erdwissenschaft 
eine methodische Verirrung ist und ins Uferlose fihrt, 
und da8 auch der Versuch, durch weise Einschrankung zu 
einer wissenschaftlichen Erdwissenschaft zu kommen, mi8- 
glickte oder wenigstens zu einer von der Geographie ver- 
schiedenen Wissenschaft fiihren muBte. “ 

KOKEN fahrt dann weiter fort: ,,.HETTNERs Auffassung 
der Geographie tritt in ausgesprochenen Gegensatz zu der 
RICHTHOFENS, durch welche einst die RITTERsche Schule tber- 

wunden wurde. Wie die Entscheidung in der Geographie 
fallen wird, ist nicht abzusehen; aber es erscheint nicht 

wiinschenswert, die Geologie im Hoch- und Mittelschulunter- 
richt jetzt eng mit einer Wissenschaft zu verbinden, welche 

_vielleicht in naher Zeit ihre Ziele in ganz anderer Richtung 
steckt als die Geologie. Eine prinzipielle Anderung in der Aus- 
bildung der Lehramtskandidaten kann auf diesem schwankenden 
Boden nicht durchgefithrt werden.“ ') : 

Lassen wir indessen diese Verschiedenheit der Auffassungen 
auf sich beruhen, und behalten wir die Tatsache im Auge, da 
nun einmal eine Anzahl von Vertretern der modernen Geographie . 
mehr oder weniger nach der Geologie hin gravitiert, weil sie 
z. T. von der rein. geologischen Seite her zur Geographie ge- 
kommen sind. 

Da ist es doch von Interesse, zu untersuchen, bis zu 
welchem Grade die Geographie mit der Geologie-Palaonto- 
logie Berthrungspunkte hat; und das fihrt mich dann weiter 
zu der Frage, ob — und wenn ja, in welcher Weise. — 
Geologie-Palaontologie etwa besser in mehrere selbstandige 
Gebiete geteilt werden solle, und welche Vorbildung jemand 
besitzen solle, der sich fir Geologie-Palaontologie habili- 
tieren will. 

Klar ist, da8 Geographie, wenn man nicht Spitzfindig- 
keiten sucht, mit historischer Geologie und Palaontologie so 
gut wie gar keine Bertthrungspunkte hat; es fallt also fir die 
Geographie zunachst einmal diese eine groBe MHalfte der 
Geologie-Palaontologie fort, vielmehr liegen diese Beriihrungs- 

1) Vgl. auch G. Steinmann (,,Der Unterricht in Geologie und ver- 
wandten Fachern auf Schule und Universitat“, Natur und Schule, VL., 
S. 241, Leipzig 1907), der mehr fir Verbindung von Geographie und 
Geologie sich ausspricht. 
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punkte nur auf dem Gebiete der anderen Halfte der Geologie, 
der allgemeinen Geologie. Aber auch hier wiederum fallt die 
eine Halfte der allgemeinen Geologie, namlich die chemische 
und die petrographische, fast ganz fort, die mit der Geographie 
mehr oder weniger nichts zu tun haben. 

Es bleibt folglich von der Geologie-Palaontologie 
nur ca. der vierte Teil, nimlich die ungefahre Halfte 
der allgemeinen Geologie, tibrig als das Gebiet, das 
mit der Geographie nahe Berthrungspunkte hat. Wenn 
daher ein Geograph von sich sagt (s. oben), daS auch er 
Geolog sei, so kann das nur von ungefahr einem Viertel der 
Geologie gelten. Und wenn der Vertreter der Geographie an 
irgendeiner Hochschule iiber geologische Dinge mitzuurteilen 
berufen wird, so liegt auf der Hand, da8 er ein tieferes, auf 

eigenem Wissen, auf eigener Arbeit beruhendes Urteil nur auf 
ungefahr einem Viertel des Gebietes der Geologie besitzen 
kann; da8 er folglich unter Umstanden bedenklichen Schaden 
herbeifihren kann, wenn er, sich in Gegensatz zum Geologen 
setzend, auch wiber Verhaltnisse urteilt, die sich auf die anderen 

dreiviertel Teile der Geologie-Palaontologie beziehen. 
Es ware ja auch erschreckend fiir den Geographen, 

wenn es anders sein mi$te, wenn der Geograph ganz, 

zu vier Vierteln Geolog sein miSte. Wie kénnte er 
diese Last tragen neben der anderen, auch schon 
ungeheuren Last der Geographie? Ist doch das, was 
als Geographie zusammengefabt wird, das gréSte Wissens- 
gebiet, das wir haben. 

Ks ist unnotig, auszusprechen — und doch will ich es 
tun, damit ich nicht mifSverstanden werde, und man nicht 
glaubt, ich spreche nicht rein sachlich — da’ umgekehrt ganz 
das gleiche fir den Geologen gegeniiber dem Geographen gilt. 
Auch hier hat der Geologe ein auf eigene Arbeiten und auf 
eigene Kenntnisse gestiitztes Urteil tiber das, was sich Geo- 
graphie nennt, nur auf jenem ungefahr vierten Teile des 
Wissensgebietes, welcher mit der Geographie, wie oben gesagt, 

enge Berthrungspunkte besitzt. 
Diese Dinge liegen so klar, da8 sie allgemeine Aner- 

kennung finden miBten. 
Ich wende mich nun zu der Frage, ob die ,,Geologie- 

Palaontologie* in mehrere selbstindige Wissensgebiete geteilt 
werden sollte; und wenn ja, in welcher Weise dann diese 
Teilung zum Besten der Sache erfolgen miBte. 

Das Gebiet der ,,Geologie-Palaontologie* umfaBt zwei 
recht verschiedene Dinge. ,,Ja gewi8,” so hére ich sagen, 
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,einerseits Geologie und andererseits Palaontologie.“ Nein, 
erwidere ich, nicht Geologie und Palaontologie, sondern einer- 
seits Allgemeine und andererseits Historische Geologie und 
Palaontologie; das sind diese beiden verschiedenen Dinge, 
denn die historische Geologie ist ja so ttberaus eng mit der 
Palaontologie verknipft, da8 sie von ihr gar nieht zu trennen 
ist. Die einzelnen Zeitabschnitte der historischen Geologie 
sind nicht wie die der menschlichen Geschichte durch Taten 
gekennzeichnet, sondern durch Faunen bzw. Floren. Der 
Kirze halber, und da die Floren infolge der viel gréferen 
Seltenheit der fossilen Pflanzen eine entsprechend geringere 
Rolle spielen als die Faunen, will ich hier im folgenden aber 
immer nur von Faunen sprechen. 

Die Gesteinsbeschaffenheit in den einzelnen Formationen 
spielt bekanntlich im allgemeinen, von der archdischen, ver- 
steinerungslosen Gruppe abgesehen, fiir die Gliederung der 
Formationen eine ganz nebensdchliche Rolle. Die Beschaffen- 
heit und Zusammensetzung der Fauna spielt die Hauptrolle, 
kennzeichnet die betreffende Formation oder deren Unter- 
abteilungen. Die wesentliche Grundlage, der Kernpunkt 
einer Abteilung der historischen Geologie, ist also 
nichts anderes als eine Tier-Geographie jenes Zeit- 
abschnittes; und die ganze Reihenfolge der Forma- 
tionen und ihrer Unterabteilungen ist im wesent- 
lichen nichts anderes als eine Reihenfolge von Tier- 
Geographien. 

Aber weiter: Indem nun die historische Geologie 
diese einzelnen, aufeinanderfolgenden Tier-Gesell- 
schaften an das Tageslicht zieht, sie genau unter- 
sucht und beschreibt, lehrt sie auch dieim Laufe der 

Zeiten sich vollziehenden allmahlichen Anderungen 
und Wandlungen der Fauna kennen, wird sie also 
auch eine Entwicklungsgeschichte der Tierwelt. Ganz 
mit Recht geben daher namentlich die neueren Lehrbicher der 
Geologie nicht etwa nur. die Leitfossilien der beireffenden 
Formationen, sondern eine Darstellung der ganzen betreffenden 
Fauna, gleichviel, ob die Tiere haufig oder tiberaus selten, ja 

vielleicht nur Unica sind, gleichviel, ob sie zu den Wirbellosen 
oder zu den Wirbeltieren zahblen. 

Es ware daher eine unrichtige Auffassung, wenn man 
sagen wollte, die Palaontologie sei nur eine Hilfswissenschaft 

fir die Geologie. Das hatte nur dann einen Sinn, wenn man 
bei dem Worte ,Geologie“ allein an die ,,Allgemeine” Geologie 
denken wollte, die letztere fiir den Geographen ja allein von 



Bedeutung ist. Aber fiir den Geologen gehért zur Geologie 
eben nicht nur die Allgemeine Geologie, sondern auch ganz 
ebenso die Spezielle, die Historische Geologie. Diese Historische 
Geologie aber ist, wie gesagt, in ihrer Grundlage, in ihrem 
wesentlichen Kern selbst Palaontologie, und zwar ebenso der 
Wirbeltiere wie der wirbellosen Tiere. Der Geologe, der das 
Kennzeichnende der einzelnen Formationen der Historischen 
Geologie nur in den Leitfossilien erblicken wollte, der wiirde 
damit doch eine nur sehr oberflachliche Auffassung vom Wesen 
der Historischen Geologie verraten. 

Daraus folgt nun, da8B jemand, der sich etwa nur 

, Geologie’, d. h. also fiir , Historische und All- 
gemeine Geologie’, habilitieren will, in der Palion- 
tologie ebenso bewandert sein mu8'), als wenn er sich 
fir ,Geologie-Palaontologie® habilitierte. 

Mit meinen Ausfiihrungen soll keineswegs gesagt sein, 
daB nicht an einer gréBeren Universitat die Palaontologie als 
ein besonderes Lehrfach abgetrennt werden kénute; denn es 
bleiben ja genug Fragen rein zoologischer Natur ibrig, die 
losgelést von der Geologie betrachtet und untersucht werden 
koénnen. Aber es liegt auf der Hand, da8 eine solche, zu 

einem selbstandigen Wissensgebiete gemachte Palaontologie 
dann eine reine Zoologie der fossilen Tieré sein mu8, d. h., 
da8 der Betreffende ein aufs griindlichste ausgebildeter Zoo- 
loge sein mu8; und da er vordem mdglichst wenigstens in- 
soweit Medizin studiert haben sollte, um durch deren Anatomie 
und Physiologie die wiinschenswerte Verbreiterung und Ver- 
tiefung seiner Grundlage erlangt zu haben. Immerhin ist 
gegentiber dem Gedanken einer vollstandigen Selb- 

1) Wie, auf welche Weise der betreffende Habilitand den Beweis 
hefern mu8, da er auch diese paliontologischen Kenntnisse besitzt, 
dariber wird nur der betreffende Ordinarius, der den Stand der pali- 
ontologischen Kenntnisse des Betreffenden genau iberschauen kann, 
entscheiden kénnen, nicht aber ein anderer. Ist z. B. der betreffende 
Habilitand Assistent gewesen, und hat er als solcher Gelegenheit gehabt, 
sich reichliche palaontologische Kenntnisse zu erwerben, so wird es 
nicht direkt nétig sein, von ihm zu verlangen, da% er auch noch dureh 
eine rein palaontologische Arbeit den Beweis dafiir erbringt. Tritt der 
betreffende Habilitand dagegen von aufen her an den Ordinarius heran, 
vielleicht aus einer Tatigkeit, durch die sicher die zam Doktorexamen 
einst von ihm erworben gewesenen paliontologischen Kenntnisse — die 
doch fir einen Dozenten nicht hinreichen dirften — nicht nur nicht 
vermehrt, sondern sich noch vermindert haben miissen, so erscheint es 
mir durchaus notwendig, daB er durch eine rein zoologisch-palionto- 
logische Arbeit den Beweis liefern mu8, da er im zoologischen Geiste 
zu denken und zu arbeiten vermag. : 
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standigmachung der Palaontologie eine tiberaus gro8e 
Schwierigkeit nicht zu tbersehen: 

Eine vo6llige Lostrennung der Palaontologie von der 
Geologie und Grindung eines selbstandigen Ordinariats fur 
die Palaontologie wirde anstatt der bisherigen einen Samm- 
lung deren zwei von ungefahr gleichem Umfange erfordern; 
denn ob die Paldontologie von der Geologie abgetrennt ist 
oder nicht, der historische Geolog braucht ja fir sich eine 
moglichst groBe paladontologische Sammlung ganz ebenso wie 
der Palaontolog. Nun ist es zwar verhaltnismaBig leicht, eine 
neue zoologische Sammlung zu errichten, da lebende Tiere 
leicht kauflich sind. Aber bei der Seltenheit gut und instruktiv 
erhaltener fossiler Tiere, namentlich fossiler Wirbeltiere, 
wiirde es eine unendlich lange Zeit und tiberaus grofer Mittel 
bedtrfen, um eine zweite groBe, gut ausgestattete palaontolo- 
gische Sammlung zu errichten. 

Aus diesem rein praktischen Grunde dirfte es sich emp- 
fehlen, wenn man itberhaupt Paldontologie von der Geologie 
abtrennen will, die Palaontologie nur durch einen Extra- 
ordinarius oder durch einen mit Lehrauftrag versehenen Gelehrten 
in einer sogenannten ,gehobenen® Assistentenstellung vertreten 
zu lassen; die Leitung und Vermehrung der bisherigen Sammlung 
aber dem historischen Geologen zu belassen, natiirlich unter 
der Bedingung, da der Paldontolog sie auch benitzen 
kann. 

Wenn nun aber einmal erst ein Extraordinariat fiir ein 
neues Fach geschaffen ist, so ist es bekanntlich schwer, dem 
Draingen nach Umwandlung desselben in ein Ordinariat zu 
widerstehen. Mit dem Ordinariate fiir Palaontologie aber ware 
die Notwendigkeit einer zweiten Sammlung gegeben. Hs fragt 
sich daher, ob man — in Anbetracht der Tatsache, da$ 

Historische Geologie sich mit der Palaontologie zum 
groBen Teiledeckt, und zweitens der grofen Schwierig- 
keit und Kostspieligkeit der Beschaffung einer neuen 
zweiten Sammlung —, ob man, wenn man iberhaupt teilen 
will, da nicht viel besser und praktischer verfahren 
wirde, die Geologie in zwei Teile zuteilen und einer- 
seits ,Historische Geologie und Palaontologie’, 
andererseits ,Allgemeine Geologie’ als zwei selb- 
standige Facher zu errichten. Damit lieBe man das dem 
innersten Wesen nach Zusammengehorige, namlich Historische 
Geologie und Paldontologie, zusammen, umginge die tiberaus 
groBen Schwierigkeiten, die in der Schaffung einer zweiten pala- 
ontologischen Sammlung lagen, und trennte das dem innersten 
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Wesen nach einem ganz anderen Gebiete Angehdrige, die 
Allgemeine Geologie, davon ab. 

Freilich ergabe sich dann die Notwendigkeit, der All- 
gemeinen Geologie auch alles das zuzuteilen, was zu ibr gehdért: 
Also nicht nur die dynamische Geologie, sondern auch die so 
tiberaus wichtige, von den meisten Geologen aber mebr oder 
weniger vernachlassigte chemische Geologie und die Petro- 
graphie. 

Eine solche Abtrennung aber der Allgemeinen Geologie 
als selbstandiger Wissenschaft, ohne da8 ihr Vertreter sehr 
gediegene Kenntnisse besaSe in Physik und Chemie, speziell 
physikalischer Chemie, sowie in Petrographie und Mineralogie, 
erschiene mir verfehlt. 

Bekanntlich ist nun aber schon seit langerer Zeit ein 
Teil der Allgemeinen Geologie von dieser abgetrennt und zur 
Mineralogie gerechnet bzw. geschlagen worden; ich meine die 
Petrographie und die Petrogenesis. Allein die Mineralogie 
hat doch nur die Petrographie der krystallinen Massengesteine 
und allenfalls der krystallinen Schichtgesteine an sich ge- 
nommen, wahrend logischerweise dann doch nicht nur die 
halbe, sondern auch die ganze chemische Geologie, d.h. auch 
die chemische Tatigkeit der Luft und des Wassers, und ferner 
nicht nur die halbe, sondern auch die ganze Petrographie, 
d. h. auch diejenige aller anderen Gesteine, von der Allgemeinen 
Geologie hatte abgetrennt werden miissen. 

Das, was ehemals in Berlin Justus ROTI vertrat bzw. 

innehatte, ist meiner Ansicht nach das richtig Abgegrenzte, 
das logisch Zusammengehoérige. Er hatte den Lehrstuhl fir 
Allgemeine und Chemische Geologie inklusive der Petrographie 
inne; und wenn ihm die mikroskopische Kenntnis der Gesteine 
mangelte, so lag das nur darin, da8 er in petrographisch vor- 
mikroskopischer Zeit wurzelte. Das Richtige ware doch, wenn 
man iberhaupt abtrennen will, auch heute wieder eine solche 
Zusammenfassung dessen zu machen, was logisch zusammen- 
gehért, nicht aber eine AuseinanderreiBung des Zusammen- 
gehorigen. So, wie die Dinge jetzt liegen, ist die 
Allgemeine Geologie in zwei Halften auseinander- 
gerissen; die eine Halfte vertritt der Geologe und 
die andere Halfte der Mineraloge, und das erscheint 
mir nicht gut. 

Selbstverstandlich dirfte ein solcher , Allgemeiner Geologe“, 
wie ich ihn hier auffasse, nicht nur chemisch-physikalisch- 
mineraiogisch-petrographisch ausgebildet sein, sondern er miiBte 
auch Geologe auf diesem Gebiete sein, d. h., seine Unter- 
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suchungen nicht nur am Studiertisch, sondern auch in der 
Natur machen. 

Will man also titberhaupt in der Geologie-Pala- 
ontologie eine Trennung vornehmen, so lasseman das, 
was zusammengehorig ist, zusammen und reife es nicht 
auseinander, d. h., man lasse einerseits Historische 

Geologie und Palaontologie zusammen als , Historische 
Geologie’ und andererseits dynamische, chemische 
und petrographische Geologie zusammen als ,Allge- 
meine Geologie’. 

Will man dann abermals weiter trennen, so trenne 

man eine rein zoologische Palaontologie von der 
Historischen Geologie ab; wobei man aber trotzdem 
von dem Vertreter der Historischen Geologie die ein- 
gehendsten palaontologischen Kenntnisse verlangen 
mu8, als wenn die Abtrennung gar nicht stattgefunden 
hatte. Aber die ganze Allgemeine Geologie lasse man 
als ein zusammengehoriges Ganzes zusammen. 

Fir alle kleineren Universitaten wirden indessen alle 
diese Trennungen aus erklarlichen Griinden noch sehr lange 
hinausgeschoben werden. Es werden daher alle die Habilitanden, 
welche eine Professur anstreben, nicht nur an einer der wenigen 
grofen Universitaten, sondern auch an einer der zahlreichen 
kleineren Universitaéten gezwungen sein, sich nach wie vor in 
der alten Weise fir ,Geologie-Paldontologie® zu habilitieren 
und ihre Befahigung dafiir nachzuweisen; denn anderenfalls 
wurde jemand, der sich nur fir , Historische Geologie” oder 
nur fiir ,Paldontologie“ oder nur fir , Allgemeine Geologie 
habilitiert hatte, wenn er es mit der Sache ernst meinte, gar 

nicht eine Professur fiir die ganze Geologie-Palaontologie im 
alten Sinne annehmen dirfen, da ihm ja die nétige Vorbildung 
dazu fehlen wirde. Oder umgekehrt, wenn man es mit der 
Sache ernst meinte, so wirde man ihm eine solche Professur 
auch gar nicht anbieten dirfen. 

Wollte man sich freilich dartitber hinwegsetzen 
und trotzdem Manner, die von Anfang ihrer wissen- 
schaftlichen Tatigkeit an auf eine allgemeine breite 
Bildung in diesen Fachern Verzicht geleistet, die sich 
von Anfang an eng spezialisiert haben, dennoch fir 
die gleichzeitige Lehrtatigkeit in allen diesen drei 
Fachern berufen, so wirde man sich gegen den Geist 
der Universitat vergehen. 

Selbstverstandlich rede ich hier nur von der Vorbildung, 
die ein zukiinftiger Professor der Geologie genossen, und deren 
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Besitz er entweder durch Arbeiten auf den verschiedenen Ge- 
bieten oder auf andere Weise vor der Habilitation nachgewiesen 
haben sollte; ich rede also nur von der breiten Grundlage, 
die er sich erworben haben sollte, um spater einmal den An- 
forderungen gerecht werden zu kénnen, die ein Inhaber eines 
Lehrstuhls fir das Gesamtgebiet der Allgemeinen Geologie 
und Historischen Geologie und Paldontologie erworben haben 
sollte. Das Spezialisieren nach der einen oder anderen Richtung 

hin ist ihm spater natirlich unbenommen. Aber wer als Geo- 
loge schon vor der Habilitation sich eng spezialisiert hat, wer 
also diese breite Grundlage sich nicht erworben hat, der spart 
freilich viel Zeit und Miihe, der gelangt viel schneller zur 
Habilitation — aber fir den gilt das vorhin Gesagte’). 

Nachtrag. Ich habe eingangs gesagt: ,Geologie ist 
Entwicklungsgeschichte der Erde und der Lebewelt“. Ge- 
meint ist natirlich Geologie in ihrer jetzigen Gestalt bei 
uns, d.h. in ihrer Vereinigung von allgemeiner und historischer 
Geologie; denn Letztere ist eben in ihrem wesentlichen Teile 
Entwicklungsgeschichte der Lebewelt. Jene Definition ist also 
tatsachlich richtig. Wer Ansto8 daran nimmt, weil auf solche 
Weise Biologisches und Abiologisches zusammen liegt, der 
mu8 die yon mir aus eben diesem Grunde als allein 
logisch erklarte Trennung machen: LHinerseits Allgemeine, 
andererseits Historische Geologie. So lange beide vereint 
sind, wird Bio- und Abiologisches vereint bleiben. 

') Um den von Freunden recht frihzeitiger Spezialisierung gegen 
mich yielleicht erhobenen, sehr schwerwiegenden Kinwurf abzuschneiden, 
ich verlange zu viel, verlange etwas, was ich selbst wohl nicht erfillt 
habe, méchte ich angeben, daB ich vor der Habilitation auf allen drei 
Gebieten gearbeitet, und zwar meist umfangsreichere Abhandlungen 
veroffentlicht habe: 1. Palaontologie. a) Wirbellose: Beitrage zur Ent- 
wicklungsgeschichte der fossilen Cephalopoden I u. Il. b) Wirbeltiere: 
Die fossile Saugetierfauna von Punin bei Riobamba. 2. Historische 
Geologie: Der untere Dogger von Deutsch-Lothringen. 3. Allgemeine 
Geologie: a) Die Vulkane des Herniker-Landes, mit mikroskopisch- 
petrographischer Untersuchung der Gesteine; b) Der geologische Auf- 
bau der Apenninhalbinsel; c) Hypothesen tiber die Entstehung der 
Gebirge (b und c far die Habilitation). 

Es wirde also weder der Einwurf stichhaltig sein, daB ich zu 
viel verlange, noch der weitere viel schlimmere, da ich selbst diese 
Bedingungen nicht erfillt habe. 
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8 Tage vorher anzumelden, Manuskripte von Vortrigen zum Druck sp&atestems 5 Tage 
nach dem Vortrage an Herrn Kénigl. Geologen, Privatdozenten Dr. BARTLING 
einzusenden. Vorlagen fiir etwaige Textfiguren miissen spitestens am Tage des Wertrares 
in Handen des Schriftftihrers sein. 

Die Auimahme in die Deutsche Geclenisene Gesellschaft geschieht auf Vorschlag 
dreier Mitglieder durch Erklarung des Vorsitzenden in einer der “Versammlungen. Jedes 
Mitglied zahlt einen Jahresbeitrag von 25 Mark. Es erhilt dafiir die Zeitschrift und die 
Monatsberichte der Gesellschaft. (Preis im Buchhandel fiir beide zusammen 30M.) Die bis zum 
1. April nicht eingegangenen J ahresbeitrige werden durch Postauftrag eingezogen. 
Jedes ausserdeutsche Mitglied kann seine Jahresbeitrige durch einmalige Zahlung von 
300 M. ablosen. 

Angebot nur fir die Mitglieder der Gesellschaft. 

Eine beschrankte Anzahl der nachstehenden Alteren Jahrgange — 

kann an die Mitglieder zum Vorzugspreis von 6 M. pro Band (ausser 

Versendungskosten) abgegeben werden. Bestellungen sind direkt an 
Herrrn Dr. 0. Schneider, Berlin N 4, Invalidenstr. 44, einzusenden. 

Da die Anzahl der abzugebenden Bande beschrankt ist, emptiehlt 
sich baldige Bestellung. 

Folgende Bande sind zu diesem Preis fiir die Mitglieder 

KaAuflich: Bd. 1—6, 11—16, 24—50, 33—45. 

Bei Zusendungen an die Gesellschaft wollen die mises fol- 
gende Adressen benutzen: 

1. Manuskripte zum Abdruck in der Zeitschrift, Korrekturen sowie darauf beztg- 
lichen Schriftwechsel Herrn Kgl. Geologen, Privatdozenten Dr. Bartling, 

2. Einsendungen an die Biicherei, Reklamationen nicht eingegangener Hefte, An- 
meldung never Mitglieder, Anzeigen von Adressenanderungen Herrn Samm- 
lungskustos Dr. Schneider, 

beide zu Berlin N 4, Invalidenstr. 44. 
3. Anmeldung von Vortragen fiir die Sitzungen Herrn Professor Dr. Janensch, 

Berlin N 4, Invalidenstr. 43. 
4. Sonstige Korrespondenzen an Herrn Geh. Oberbergrat Bornhardt, 

Charlottenburg, Dernburgstr.49, oder Herrn Professor Dr. Krusch, Berlin N 4, 

Invalidenstr. 44. 
5. Die Beitrage sind an Herrn Professor Dr. Michael, Charlottenburg 2, Bleib- 

treustr. 14, Postscheckkonto Nr. 16071 beim Postscheckamt Berlin NW7 
oder an die Deu tsche Bank, Depositenkasse Q, in Charlottenburg 2 fiir das 
Konto ,Deutsche Geologische Gesellschaft E. V.“ porto- und pea ein- 
zazablen. 



Zeitschrift 
der 

Deutschen Geologischen Gesellschaft. 

B. Monatsberichte. 

Nr: 12. 1913. 

Protokoll der Sitzung vom 3. Dezember 1913. | 

Vorsitzender: Herr WAHNSCHAFFE. | 

Der Vorsitzende eréffnete um 6 Uhr die Sitzung zur Vor- 
nahme der Wahl des Vorstandes und Beirats, die um 7'/, Uhr 

fir beendigt erklart wird. 
Der Vorsitzende teilt mit, daB die Gesellschaft im letzten 

Monat wiederum 2 alte Mitglieder durch den Tod verloren 
hat und widmet ihnen folgenden Nachruf: 

Unsere Gesellschaft hat den Verlust von zwei langjahrigen 
hervorragenden Mitgliedern zu beklagen; es starben im vorigen | 
Monat Professor Dr. ARMIN BALTZER in Bern und Professor | 

Dr. ANTON FRIG in Prag. 

RICHARD ARMIN BALTZER wurde am 16. Januar 1842 
in Zwochau im Regierungsbezirk Merseburg geboren, wo sein 
Vater FRIEDRICH BALTZER als Pfarrer tatig war. Religids- 
politische Kampfe notigten diesen, in den vierziger Jahren als 
Flichtling seine Heimat zu verlassen, um dann nach rastlosen 
Wanderjahren in der Schweiz eine neue Heimat zu finden. 
Nachdem der junge ARMIN BALTZER in Zirich die vielfach 
unterbrochene Gymnasialbildung vollendet hatte, studierte er 
dort zuerst Naturwissenschaften unter ESCHER VON DER LINTH, 

KENNGOTT und WISLICENUS. Von hier ging er 1864 nach ay 

Bonn, wo er mit einer geologischen Arbeit den Doktortitei | 
erwarb, um sodann in Zurich am Chemischen Institut der | 

Universitat eine Assistentenstelle anzunehmen. Im Jahre 1869 | 
erhielt er eine Lehrstelle fiir Chemie, Mineralogie und Geologie | 
an der dortigen Kantonschule und hatte als solcher Gelegen- 
heit, viele geologische Exkursionen mit seinem anregenden 
ehemaligen Lehrer ESCHER VON DER LINTH zu unternehmen. 

43 
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Bereits im Jahre 1873 habilitierte sich BALTZER fur Geologie 
an der Universitat und am eidgendéssischen Polytechnikum in 
Zirich mit der Arbeit: ,Der Glarnisch, ein Problem 
alpinen Gebirgsbaues. Ziirich 1873.“ In den nachsten 
Jahren beschaftigten ihn unter anderem die Felzstiirze in den 
Alpen, die vulkanischen Erscheinungen des Atna und der 
Insel Vulcano sowie der geologische Bau des Wetterhorns. 
Von besonderer Bedeutung waren folgende Arbeiten: 

Der mechanische Kontakt von Gneis und Kalk im Berner Ober- 
land. Mit Atlas von 13 Tafeln und eimer Karte, mit Zugrundelegung 
der eidgendssischen Aufnahmekarten im Mafstab 1:50000. (Mitteil. d. 
naturf. Gesellsch. in Bern, Nr. 20, 1880.) 

Das Aarmassiv (mittlerer Teil) nebst einem Atlas des Gotthard- 
massivs, enthalten auf Blatt XIII. (Mitteil. d. naturf. Gesellsch. in Bern, 
Nr. 24, IV, 1888); 

sie haben seinen Namen als Geologe bekannt und beritihmt 
gemacht. Nach dem Tode BACHMANNs erhielt BALTZER 1884 
einen Ruf als odentlicher Professor fiir Geologie und Mine- 
ralogie an die Universitat Bern. 

In den unzureichenden Raumen des alten Universitats- 
gebaudes entfaltete er eine so erfolgreiche und vielseitige Lehr- 
tatigkeit, da8 ihm auf seine Anregung und in Anerkennung 
seiner Verdienste ein neues Institut bewilligt wurde, welches 
er im Jahre 1897 beziehen konnte. Die akademische Lehr- 
tatigkeit gewahrte ihm die Zeit zu geologischen und petro- 
graphischen Untersuchungen namentlich im Aarmassiv, die er 
in obengenannter Schrift und in dem Aufsatze: 

yranderscheinungen der zentralgranitischen Zone im 
Aarmassiv. (Neues Jahrb. f. Mineral. usw., Jabrg. 1885, II.)“ 

niederlegte. 
AuBerdem bearbeitete er die Gebiete des dilaeiales Aar- 

und Rhonegletschers (Beitrage zur geologischen Karte der 
Schweiz, XXX. Lieferung. Bern 1896) in musterhafter Weise 
und wandte sich im Anschlu8 an diese Untersuchungen dem 
Studium der diluvialen Gletscher auf der Siidseite der Alpen 
und demjenigen der siidlichen Kalkalpen zu. Von besonderer 
Bedeutung waren seine 

y,Studien am Unter-Grindelwaldgletscher iber Glazial- 
erosion, Langen- und Dickenverainderung in den Jahren 
1892—1897. (Denkschr. d. schweiz. naturf. Gesellsch. Bd. 33, 2. 
Zurich 1898.)“ 

Aus seinen letzten Lebensjahren stammen weitere Unter- 
suchungen iber den granitischen Zentralkern des Aarmassivs und 
der geologische Fiihrer fiir das Berner Oberland. (Berlin 1906.) 
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In Anerkennung seiner groBen Verdienste um die Forde- 

rung der Geologie wurde BALTZER von der k. k. Geologischen 
Reichsanstalt in Wien und der Academy of natural sciences 
of Philadelphia zum korrespondierenden Mitgliede sowie von 
der Geological Society of London zum Ehrenmitgliede ernannt. 

In der Sitzung am 1. Dezember 1875 erfolgte auf den 
Vorschlag von ROTH, LOSSEN und DAMES die Aufnahme 
BALTZERs als Mitglied in die Deutsche Geologische Gesell- 
schaft. Von 1904—1906 gehorte er dem Beirat an. 

BALTZER besaB einen edlen Charakter, eine schlichte 
Geradheit in seinem Wesen und eine hervurragende Willens- 
starke, so da® er trotz schweren Nervenleidens in den letzten 
Lebensjahren seine Tatigkeit als Lehrer immer noch aufrecht 
erhielt. Die hohe Auffassung von seinem Lehrberuf kenn- 
zeichnen seine Worte: ,,Nicht sowohl die wissenschaftliche 
Berthmtheit als die Persénlichkeit, enthusiastische Begeisterung 
und Lehrgeschick machen das Wirksame des lehrenden Pro- 
fessors aus, Mann und Wissenschaft miissen eins sein, nur 

dann wirken sie lebendig”. 
Mir ist es vergénnt gewesen, auf geologischen Versamm- 

lungen wiederholt mit BALTZER zusammenzutreffen. Im . 
Jahre 1894 nahm ich an der von ihm geleiteten Exkursion 
durch das Aartal teil, die sich an den VI. internationalen 
Geologenkongre8 in Ziirich anschlo8. Allen Teilnehmern wird 
es unvergeBlich sein, in welch ausgezeichneter Weise er uns 
dort in sein Arbeitsgebiet einfihrte, und wie er uns durch 
seinen liebenswirdigen Humor das andauernd schlechte Wetter 
auf dieser Exkursion, das uns einen vollen Tag in Guttannen 
festhielt, vergessen lieB. Dieser késtliche Humor kam auch 
sonst in seinen geologischen Gelegenheitsgedichten zum ‘Aus- 
druck. 

Am 4. November ist der vortreffliche Mann in Hilter- 
fingen am Thunersee plotzlich infolge eines Schlaganfalles aus 
dem Leben geschieden. 

V 

ANTON ERIC, ein Bruder des bekannten tschechischen 
Schriftstellers JOSEPH VACLAV FRI¢, war am 30. Juni 1832 
in Prag geboren. Im Jahre 1849 ordnete er im Museum des 
Kénigreichs Béhmen die aus Texas eingelaufenen Sammlungen 
und wurde dort nach drei Jahren Assistent bei der zoolo- 
gischen Abteilung. Er spendete diesem Museum eine schkéne 
Sammlung der in Béhmen heimischen Vogel. Im Jahre 1855 
wurde er Kustos der zoologischen Musealsammlungen und 
unternahm als solcher gré8ere Forschungsreisen in Serbien, 
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Kroatien, Dalmatien und Montenegro. Sein Hauptstudium war 
der Medizin gewidmet. Er erlangte 1860 den Doktorgrad 
und habilitierte sich 1862 als Dozent fiir vergleichende Ana- 
tomie und Physiologie an der Universitat und 1864 an dem 
damals reorganisierten Polytechnikum in Prag. Im Jahre 1871 
wurde er zum auBerordentlichen Professor an der Prager Univer- 
sitat ernannt und erhielt 1882 nach der Errichtung der 
tschechischen Universitat daselbst die ordentliche Professur 
fir Zoologie. Zugleich war er Direktor der zoologischen und 
palaontologischen Abteilung des Kg]. Béhmischen Museums. 

Es ist Frics Verdienst, daB er BARRANDE bewog, seine 
herrliche palaontologische Sammlung dem Prager Museum zu 
vermachen. Nach dem Tode dieses Gelehrten grindete Fri¢ 
einen BARRANDE-Fonds in Héhe von 10000 FI., der noch 
heute zur Unterstiitzung des Studiums des béhmischen Silurs 
dient. Fri¢ hat sich um die naturwissenschaftliche Durch- 
forschung Bohmens sehr verdient gemacht und das Bohmische 
Museum durch zoologische und palaontologische Sammlungen 
auBerordentlich bereichert. Unter seinen geologisch-palaontolo- 
gischen Arbeiten sind hervorzuheben: 

Uber die Callianassen der bohmischen Kreideformation. (Abh. d. 
Kgl. bohm. Ges. der Wiss., Bd. XV, Prag i867.) 

Cephalopoden der bohmischen Kreideformation. Prag 1872. 
Geologische Bilder aus der Vorzeit Béhmens. Prag 1873. 
Die Reptilien und Fische der bohmischen Kreideformation. Prag1878 
Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation 

Béohmens. Prag 1883—1901. 4 Bande. 
Die Crustaceen der bédhmischen Kreideformation, zusammen mit 

Karxa. Prag 1887. ; 

Fric gehdérte als ordentliches Mitglied seit 1870 der 
Koéniglichen béhmischen Gesellschaft der Wissenschaften an 
und wurde am 13. September 1868 auf Vorschlag der Herren 
v. UNGER, A. und U. SCHLONBACH in die Deutsche geologische 
Gesellschaft als Mitglied aufgenommen. 

Im 81. Lebensjahre stehend, ist er am 15. November nach 
einem arbeitsreichen Leben in seiner Villa ,Bozinka~ in Prag 
sanft entschlafen. 

Zu Ehren der Verstorbenen erheben sich die Anwesenden 

yon ihren Sitzen. 

Als neue Mitglieder wiinschen der Deutschen Geologischen 
Gesellschaft beizutreten: 

Herr Bergassessor OTTO SCHLAFKE, Berlin N. 4, Invaliden- 

straBe 44; 
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Herr Bergassessor WILHELM HOPPNER, Berlin N. 4, In- 
validenstraBe 44; 

Herr Professor Dr. F. KossMatT, Direktor der Kénigl. 
Sachsischen Geologischen Landesanstalt in Leipzig, 
TalstraBe 35; vorgeschlagen durch die Herren BrEy- 
SCHLAG, KRUSCH und MICHAEL. 

Der Vorsitzende legt sodann die als Geschenk ein- 
gegangenen Druckschriften der Versammlung vor und bespricht 
eine Auswahl. 

Alsdann wird das Ergebnis der Wahlen verlesen: 

Ks wurden abgegeben 237 Wahlzettel, darunter 1 ungiiltiger. 

Es erhielten Stimmen: 

Als Vorsitzender: 

Herr WAHNSCHAFFE 232, Herr BORNHARDT 2, ungiltig 
2 Stimmen. — Gewahlt Herr WAHNSCHAFFE. 

Als stellvertretende Vorsitzende: | 

Herr BORNHARDT 234, Herr KRUSCH221, Herr STREMME2, 

Herr SCHEIBE 2, die Herren ZIMMERMANN, PENCK, 
BRANCA, JANENSCH, BEYSCHLAG und BARTLING je 1, 
ungiltig 6. — Gewahlt die Herren BORNHARDT 
und KRUSCH. 

Als Schriftfibrer: ’ 

Die Herren BARTLING 233, HENNIG 236, JANENSCH 231, 
WEISSERMEL 229, HARBORT 4, VON STAFF 2, BEY- 
SCHLAG, BERG, MESTWERDT je 1, ungiltig 2. — Ge- 
wahlt die Herren BARTLING, HENNIG, 
JANENSCH und WEISSERMEL. 

Als Schatzmeister: 

Die Herren MICHAEL 230, vON LINSTOW 3, AHLBURG 2. — 

Gewahlt Herr MICHAEL. 

Als Archivar: 

Herr SCHNEIDER 235. — Gewahlt Herr SCHNEIDER. 

Als Beiratsmitglieder: 

Die Herren SALOMON 215, ROTHPLETZ 210, MADSEN 205, 
FRICKE 204, OEBBECKE 200, FRECH 199, STROMER VON 
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REICHENBACH 31, WEPFER 20, STEINMANN11, WELTER 

10, ANDREE 9, DEECKE 8, WEIGAND 8, BUXTORF 4, 
POMPECKS 4, EM. KAYSER, STILLE und TORNQUIST 
je 3, LEPSIUS und ER. KAISER je 2, VON ARTHABER, 
KLINKHARDT, E. FRAAS, BLANKENHORN, WYSOGORSKI, 

SCHLEH, VON AMMON, BRUHNS, HINTZE, VAN WER- 
WECKE, BUCKING, SEMPER, BERGEAT, K. MARTIN, 

PAULKE, WILCKENS, GURICH, KLOCKMANN, DANNEN- 

BERG je 1. — Gewahlt die Herren SALOMON, 
- ROTHPLETZ, MADSEN, FRICKE, OEBBECKE und 

FRECH. 

Demnach setzt sich der Vorstand und Beirat fir 1914 

folgendermaBen zusammen: 

Vorsitzender: Herr WAHNSCHAFFE 

Stellvertr. Vorsitzende: - BORNHARDT 

- KRUSCH 

Schriftfihrer: - BARTLING 

- HENNIG 

- JANENSCH 

- WEISSERMEL 

Schatzmeister: - MICHAEL 

Archivar: - SCHNEIDER 

Beirat: Die Herren FrecH-Breslau, FRICKE- Bremen, 
MADSEN - Kopenhagen, OEBBECKE - Minchen,, ROTHPLETZ- 

Minchen und SALOMON - Heidelberg. 

Die anwesenden Herren nahmen die Wahl an. 

Herr H. PHILIPP spricht tiber ,,Osar und deren Be- 
ziehung zu Kames und Rollsteinfeldern‘‘’). 

Im AnschluB an seine vor zwei Jahren dargelegte Auffassung 
von der inglazialen Entstehung der Osar’) berichtet der Vor- 
tragende tber seine diesjahrige Begehung der Aargletscher. 
Es lieB sich ein neuer Oszug seitlich auf dem Ricken des 
Oberaargletschers in einer Gesamtlinge von ca. 300 m fest- 
stellen. Dieser zerfallt in 2 Teilstiicke von ca. 80 bzw. 200 m 
Lange, von denen das kiirzere, tiefer gelegene, nicht in un- 

mittelbarer Fortsetzung des oberen auftritt, sondern um einige 

1) Eine ausfihrlichere Darstellung erscheint im Zentralbl. f. 
Min. 1914. i 

2) H. Puitipp, Uber ein rezentes alpines Os ...., diese Zeitschrift, 
Bd. 64, 1912, Monatsber. 8. 68—102. 



Meter seitlich ausgelenkt ist. Die Ricken bestehen aus 
grobem gerollten Material, das nur oberflachlich von einigen 
Moranenblicken bedeckt ist; sie zeigen den geschwungenen 
Verlauf der Riicken- und Héhenlinie, so da8 sie alle AuBeren 
Merkmale der Osar tragen. 

Gegen die inglaziale Entstehung der Osar ist von einigen 
Seiten der Einwand erhoben worden, da8 bei dem nachtrag- 
lichen Niederschmelzen der schutterfillten Kanale keine Osar 
mit ungestérter innerer Struktur sich entwickeln kénnten. 
Dieser Einwurf ist deswegen nicht stichhaltig, weil die Gletscher 
nicht nur von der Oberseite, sondern auch von unten her ab- 

schmelzen. Folglich werden tief gelegene inglaziale Kanile 
gleichfalls yon unten her freigeschmolzen, und deren Kies- und 
Schotterinhalt kann sich dann ohne jede Stérung der urspriing- 
lichen Struktur auf dem Gletscherboden ablagern, zumal die 
Abschmelzung von unten her viel gleichmafSiger und ruhiger 
erfolgt als die Ablation der Gletscheroberflache. Man wird 
also die ungestérten Osar wesentlich auf die Abschmelzung 
der Kanale von unten, die gestérten auf deren Abschmelzung 
von oben her zuriickfiihren kénnen. 

Da8 inglaziale Kanale keineswegs selten sind, zeigen u. a. 
die Beobachtungen am Unteraargletscher, von wo sie bereits 
AGASSIZ friher beschrieben hat. Sie treten offenbar viel zahl- 

reicher auf, als man bisher angenommen hat, und spielen eine 
wesentliche Rolle bei der Drainage des Gletschers. 

Bei der Annahme inglazialer Entstehung der Osar erklart 
sich zwanglos die enge Verknipfung von Osarn, Rollstein- 
feldern und Kames. So miissen bei einer Stillstandslage die 
Schotter eines inglazialen Kanals sich beim Ausschmelzen an 
der Stirn des Gletschers zu einem groSen Gerdll- und Kies- 
haufen akkumulieren, also einem einzelnen Kame, der im 

Bogen der Endmorane liegt. Ein Beispiel hierfiir bietet die 
Siidseite des Oberaargletschers, wo sich fluvioglaziales Material 
vom Riicken des Gletschers bis zur Endmorane hinzieht und 
hier eimen gréferen, ca. 8 m hohen Schotterhaufen bildet. 
Analog wird sich bei etappenweisem Riickzug des Gletschers 
statt eines kontinuierlichen Osriickens eine Anzahl hinter- 
einandergereihter Kuppen entwickeln kénnen. Da auSerdem 
gelegentlich mehrere Kanadle dicht beieinander in gleicher 
Richtung, aber verschiedenem Niveau auftreten, so koénnen sich 
ganze Gruppen solcher Kamehiigel entwickeln. 

Besondere Falle miissen eintreten, wenn die Kanale beim 
Ausschmelzen ziemlich hoch auf dem Gletscher liegen. Dann 
breitet sich das Ger6ll wie bei Mittelmoranen durch Tischen 
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und Abrutschen immer mehr seitlich aus, so daS beim 
definitiven Niederschmelzen sich nicht mehr ein Ricken, 
sondern ein breiter Streifen von Gerdllen (Rollsteinfeld) auf 
den Untergrund niedersenkt. In einer Stillstandslage wird 
diese breite fluvioglaziale Schottermasse sich ebenfalls end- 
moranenartig vor dem Fu8 des Gletschers als transversale 
Kies- und Gerdllricken akkumulieren missen, den quer- 
gestellten Marginalosarn bzw. Marginalkames. 

Zur Diskussion sprechen die Herren WAHNSCHAFFE, 
WERTH, WEISSERMEL, P. G. KRAUSE, KORN und der Vor- 
tragende. 

Herr WEISSERMEL weist auf die von ihm be- 
schriebenen') Verhaltnisse nordéstlich von Halle hin, wo 
Osar der vorletzten Vereisung in zweifellosen genetischen Be- 
ziehungen zu den das Diluvium durchragenden Porphyrkuppen 
stehen, indem sie sich an diese ansetzen, von ihnen aus- 
strahlen; Verhaltnisse, die nur dahin gedeutet werden k6nnen, 

da8 die Porphyrkuppen in der letzten Phase der Kisbedeckung 
Spalten im Hise aufreiBen lieben, die wieder zur Osbildung 
Veranlassung geben. Hier koénnen also die Osar nur in 

Spalten entstanden gedacht werden. 

Herr P. KrkuSCH berichtet ,tiber einige Ex- 
kursionen und Beschlisse des Internationalen Geo- 
logenkongresses in Toronto. 

Herr W. WOLFF spricht tber ,die Glazialgeologie 
in den Verhandlungen und auf den Exkursionen des 
Kongresses in Toronto’. 

Darauf wird die Sitzung geschlossen. 

We W. O. 

WAHNSCHAFFE. BARTLING. HENNIG. 

1) SreGERT und WEISSERMEL, Das Diluvium zwischen Hallea.S. 
und Weifenfels. Abhandl. d. Konigl. PreuB. Geol. Landesanst. N. F. 
Heft 60, S. 261—69. ; 
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Briefliche Mitteilungen. 

36. Bericht tiber die Exkursionen 

im Anschlu§B an die Hauptversammlung 

der Deutschen Geologischen Gesellschaft 

in Greifswald im August 1912. 

Von Herren O. JarKeL, K. Kemuack und H. Puaruier. 

A. Bericht uber die Exkursionen vor der Versammlung. 

Fibrung: H. Paimipp, O. JArKeL und K. KeinHack. 

Exkursion nach Stettin und Nérenberg 

vom 3.—5. August 1912. 

~ Von Herron H. PHiuipp. 

An der Exkursion nach Stettin und Norenberg vom 
3.—5. August nahmen 15 Herren teil. Am Nachmittage des 
ersten Tages fuhr man mit den halbstiindlich') verkehrenden 
Lokaldampfern von Stettin in */, Stunde Oder abwirts nach 
Kratzwieck zur Besichtigung der grofen Aufschliisse im Mittel- 
oligozin, die an der StraBe zwischen hier und Cavelwisch 
durch die Ziegeleiindustrie geschaffen sind. In der SCHWINNING- 
schen Grube, der zweiten von Kratzwieck aus, tritt die Zwei- 
teilung des Mitteloligozans in die liegenden Septarientone und 
die hangenden Stettiner Sande klar zutage, wenn auch die 
Lagerung im einzelnen durch Quellungen im Ton und Abgleiten 
der hangenden Sande-vielfach-sehr kompliziert ist, so daB man 
friiher lange im unklaren iiber die Altersbeziehungen beider zu- 
einander gewesen ist. Der hier dunkelgrau bis braunschwarze 
Septarienton ist zum Teil recht sandig; Versteinerungen sind 

1) Zeit- und Wegeangaben sowie die Literaturangaben am Schlu8 
sind etwas genauer angefihrt, um gelegentlich spaiterer Exkursionen als 
Anhaltspunkte dienen zu kénnen. 
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auffallend selten, doch zeigen sich in den tiefen Teilen der 
Grube massenhaft die meist sehr regelmafig, z. T. birnenformig 
gestalteten Septarien; ebenso finden sich gelegentlich gute 
Gipsrosetten. Die gelb bis rostbraun gefarbten Stettiner Sande 
im oberen Teil der Grube gliedern sich hier in einen massigen, 
rein sandigen, leicht zerreiblichen Komplex, und einen zweiten, 
in dem sandige Schichten mit festen kalkreichen Banken 
wechseln. lLetztere Partie ist steil gefaltet, wahrend in den 
massigen Sanden die Stérung sich durch zahllose sich kreuzende 
Spriinge auspragt. Ob diese Verquetschungen bzw. Stauchungen 
hier gleichfalls durch Abrutschen oder durch glazialen Druck 
erfolgt sind, ist zweifelhaft. Bereits an dieser Stelle konnte 
man sich von dem Reichtum an Fossilien der Stettiner Sande 
tiberzeugen. Diese liegen entweder lose in den Sanden, meist 
jedoch schichtenweise in konkretionér verharteten Banken 
oder als isolierte Individuen im Kern einzelner, regelmafiger — 
sogenannter Stettiner Kugeln, die sich durch ihre hohe Harte 
auszeichnen. Sehr reich an Versteinerungen erwiesen sich die 
Aufschliisse in der HavVEMANNschen Grube dicht vor Savel- 
wisch, wo als haufigstes Fossil Fusus multisulcatus oft ganze 
Banke zusammensetzt. Besonderes Interesse fanden die sehr 
haufigen Durchschnitte durch Otolithen sowie verkieseltes, 
von zahlreichen Teredogangen durchsetztes Holz. In dieser 
Grube gewann man auch ein gutes Bild von den komplizierten 
Lagerungsverhaltnissen der Sande und der Tone zueinander, 
da hier tber den Sanden stellenweise nochmals Septarienton 
auftritt und beide an einigen Punkten direkt miteinander ver- 
knetet erscheinen. 

Die ganze Tour erforderte mit halbstiindiger Kaffeepause 
auf dem Riickwege in Gotzlow 5 Stunden. Von Stettin fuhr 
man am Abend noch bis Stargard. 

Sonntag, den 4., und Montag, den 5. August. Diese 
beiden Tage waren dem Endmoranengebiet der weiteren Um- 
gebung von Norenberg in Hinterpommern gewidmet, das vor 
allem durch KEILHACKS Arbeiten bekannt geworden ist und 
das, wie vielleicht kein anderes Gebiet Norddeutschlands, auf 

engstem Raume die meisten Formen des glazialen Oberflachen- 
reliefs in modellartiger Schénheit zeigt; vgl. das Ubersichts- 
kartchen (Fig. 1) und die S. 655 angegebenen Karten. Die Be- 
gehung umfaBte das Gebiet des baltischen Endmoranenzuges 
zwischen den Bahnstrecken Stargard—Reetz und Wangerin— 
Dramburg. Mit dem ersten Zuge erreichte man Station 
Tornow der Strecke Stargard— Reetz—Callies, auf der flachen 
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Auf dem Wege Tornow— Wudarge erreichte man binnen 
kurzem den Osriicken und konnte sich in einem guten 
Aufschlu8 von dessen charakteristischem Aufbau, Sanden und 
feinen Kiesen in fluviatiler Kreuzschichtung tberzeugen. Im 
Verfolge des Oszuges gegen Osten treten dem Besucher 
dann alle morphologischen Eigentiimlichkeiten der Osar deut- 
lich vor Augen. Das Os erhebt sich hier in einer durch- 
schnittlichen Breite von 150—200 m ca. 15 m iber die be- 
nachbarte Grundmoranenebene, bald in Form eines abgeplatteten 
breiten Riickens, bald mit beiderseitig steilem Anstieg als 
ausgesprochener ,,Ziegenriicken“. Ebenfalls sehr deutlich ent- 
wickelt treten hier als Begleiter des Oses die Osgraben auf, 
breite vertorfte Niederungen, die abwechselnd den Oszug bald 
nur an der einen Seite, bald zu beiden Seiten flankieren, 
gelegentlich auch den Oszug unterbrechen und von einer zur 
andern Seite hiniiberwechseln. Da8 diese Graben einst stark 
flieBende Gewiisser waren, zeigen Prallstellen an den Osflanken. 
Auf dem Ricken, und an den Abhangen des Osrickens fort- 
wandernd verfolgte man diesen ca. 2 km weit bis dorthin, 
wo Oberhalb des Weges Saatzig—Moderow einige baum- 
freie, ziemlich isoliert sich heraushebende Kuppen des Os- 
riickens einen vorziiglichen Uberblick tiber dessen Verlauf und 
tiber die ganze Landschaft geben. Frei tiberblickt der Be- 
schauer im Nordwesten und Siidwesten die weite fruchtbare, 

flachwellige Grundmordnenebene mit ihren eingesenkten Sdéllen 
und den langgestreckten Jakobshagener und Goldbecker Osarn; 
im Nordosten hebt sich das Terrain sanft und allmahlich wie 
der Innenrand eines flachen Tellers zu einem mit Laubwald be- 
standenem Héhenzuge, dem Innenrand des Endmoranenbogens. 
Scharf treten von diesem erhdéhten Standpunkt aus an den 
benachbarten Hiigeln zwei Eigenschaften vieler Osziige hervor: 
die in kurzen Serpentinen geschwungene Riickenlinte sowie 
das gelegentliche Auflésen eines Osriickens in mehrere indi- 
vidualisierte Kuppen, wodurch die Hoéhenlinie gleichfalls einen 
geschwungenen Verlauf erhalt. 

In langerer Ruhepause entwickelte sich hier oben eine 
lebhafte Diskussion, ankniipfend an die vom Referenten auf- 
gestellte Theorie der Entstehung der Osar aus inglazialen 
Kanalen unter wesentlicher Mitwirkung proximal aufreiSender 
Spalten'), wodurch viele Eigentiimlichkeiten der Osar und 

1) H. Pompe: Uber ein rezentes alpines Os und seine Bedeutung 
fir die Bildung der diluvialen Osar. Diese Zeitschr. 1912, Monatsber. 
5. 68—102, vgl. auch vorstehende Notiz, 8. 638. 
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der Osgraben eine ungezwungenere Erklarung finden als bei der 
bisherigen Annahme sub- oder supraglazialer Entstehung. 

Dann folgte man zunachst dem Laufe des Krebsbaches 
gegen (Qsten und nahm spater querfeldein die Richtung auf 
Stolzenhagen. Unmittelbar noérdlich dieses Ortes tritt ein 
zweiter Osriicken, ,die Feuerberge“, auf, eine Fortsetzung des 
Jakobshagener Oses in Form eines ca. 1'/, km langen, fast 
wie ein Kisenbahndamm scharf geschnittenen Walles (vgl. Fig. 2), 
der nur noch im kleinen den welligen Verlauf von Ricken- 

Fig. 2 DANNENBERG plot. 

Os (Feuerberge) bei Stolzenhagen. Fortsetzung des Jakobshagener Os. 

und Hohenlinie erkennen 148t, und dessen Material viel grober 
kiesig ist als das des zuvor besuchten Oses. Aufschliisse am 

- westlichen Ende dieser Feuerberge an der StraBe nach Jakobs- 
hagen zeigen eine schwach sattelformige Lagerung der Kies- 
schichten. (Entfernung von Bahnhof Tornow bis zu den Feuer- 
bergen ca. 8 km, Wegdauer incl. Rast und Begehung der Feuer- 
berge ca. 3'/,—4 Stunden.) 

Den Weg von den Feuerbergen nach Jakobshagen (ca. 
2'/, km) legte man in Wagen zuriick, die die Teilnehmer, 
nach einer Frihstiickspause in Jakobshagen, Nachmittags am 
Wokuhlsee und am Westufer des Nethstubbensees entlang bis 
Norenberg bringen sollten. (Jakobshagen— Nérenberg ca. 12 km, 
Kleinbahn tiber Kashagen in einer Stunde.) Unmittelbar hinter 
Jakobshagen, auf dem Wege nach dem Wokuhlsee, andert sich 
die Landschaft. Zunachst bauen sich tber der Grundmorane 
einige vereinzelte elliptische, drumlinartige Hiigel auf; dann 
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wird das Terrain yéllig unruhig, scheinbar regellos wechseln 
Kuppen und abfluBlose Senken: das typische Bild der kuppigen 
Grundmoranen- bzw. Endmoranenlandschaft. Diese wird hier 
von prachtigem Hochwald tberzogen, ist aber dort, wo der 
Boden Feldkultur zulaBt, erfreulicherweise in ausgedehntem 
MaBe kolonisiert, da das kuppige, zum Teil sehr stark mit 
Blécken bestreute Terrain sich nicht fir den GroB8betrieb eignet. 
Am Wokuhlsee kreuzt man eine alte breite Schmelzwasser- 
rinne, die hier die Endmoranenlandschaft durchbrochen hat, also 
einem jiingeren Rickzugsstadium des Eises angehért haben muf. 

Sobald man oberhalb des Nethstubbensees aus dem Walde 
heraustritt, zeigt sich wiederum ein vollig anderes Landschafts- 

Fig. 3. PRABSENT phot. 

Dolgensee, nordéstlich von Nérenberg. Sandurflache mit Rinnensee. 

bild, eine weite, sich gegen Osten erstreckende Ebene, das 
Gebiet der Kies- und Sandaufschiittung vor dem Gletscher: 
der Sandur. Am scharfsten tritt dessen Struktur und seine 
Beziehungen zur Endmorane nérdlich von Norenberg hervor, 
wahrend siidlich, zwischen Nérenberg und Nethstubbensee, die 
Grenzen ziemlich verwaschen sind und sich nicht in einer 
scharfen Linie, sondern in einer Reihe von niederen, sehr 
blockreichen, annahernd parallellaufenden Ricken auspragt, 

was darauf hinzuweisen scheint, daB hier der Eisrand weniger 
stationar war als noérdlich von Noérenberg, da8 er vielmehr os- 
zillierte oder sich in kleinen Etappen mehr gleichmafig 
zurickzog. 

Die spaten Nachmittagsstunden galten der unmitteibaren 
Umgebung Noérenbergs nérdlich der Stadt. Blickt man vom 
Kulminationspunkt der StraBe nach Seegut—Alt-Storkow, ehe 
man die Kalksandsteinfabrik erreicht hat, gegen Osten so 
fallt zunachst die scheinbare Einténigkeit der Sandur-Land- 
schaft auf, die sich fast wie eine Platte von der Hohe des 
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Seegutes bei ca. 140—145 m ganz schwach gegen Osten senkt. 
Um so erstaunter ist man, wenige Schritte weiter, an der 
Fabrik, vor einem fast 30 m steil eingesenkten Rinnensee, dem 
Dolgensee, zu stehen (vgs. Fig. 3), dem Teilstiick einer Schmelz- 
wasserrinne, die aus der Gegend des Enzigsees sich weit gegen 
Osten erstreckt und sich siidlich von Dramburg mit einer anderen 
aus der Gegend von Labes heriiberziehenden Rinne vereinigt. 
Diese Dolgenseerinne gibt einen vorziiglichen Einblick in die 
Struktur des Sandurs, vor allem in dem grofen Aufschlu8 der 
Kalksandsteinfabrik (vgl. Fig. 4). Hier stehen deutlich ge- 

Puiuier phot. 
Fig. 4. 

Aufschlu8 im Sandur an der Kalksandsteinfabrik bei Norenberg. 

schichtete Sande und Kiese mit gelegentlichem gréberem Ge- 
roll an, die Gelegenheit zum Sammeln von silurischen und 
jurassischen Fossilien bieten. Aufschliisse weiter dstlich, in 
einem der kleinen Seitenrisse des deutlich terrassierten Sees 
zeigen, entsprechend der gréBeren Entfernungen von der End- 
morane, im ganzen feinere Sande; die unregelmabig verteilten 
faustgroBen Gerdlle sind hier seltener, und ebenso scheinen 
die groben Kieslager zu fehlen. Die Sande sind hier deutlich 
geschichtet durch einen Wechsel feiner loser Sande von heller 

Farbe und eisenschissigen braunen, etwas verfestigten Lagen, 
die sich in der Machtigkeit von ca. 1 cm zwischen die 5 bis 
10 cm miachtigen losen Sande einschalten. Oft sind diese 
Schichten etwas gebogen und gefaltet, verzweigen sich wohl 
auch, laufen aber im ganzen kontinuierlich fort. Vielleicht 
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lieBe sich dieser Schichtwechsel mit periodischem Ablations- 
wechsel (Jahreszeiten- oder Tag- und Nachtwechsel) in Zu- 
sammenhang bringen. 

Gegen Westen zu gabelt sich die Dolgenseerinne in die 
nérdlich ziehende, gleichfalls terrassierte und steil eingeschnit- 
tene Schiitzenseerinne und eine Depression, die zum Enzigsee 
hiniiberzieht und die darauf hinweist, da8 ihre Fortsetzung 
in dem nordlichen Zweig des Rinviesehe und itber Streblow 
hinaus in der nordwestlichen, ebenfalls Dolgensee heiSenden 
Seerinne zu suchen ist. Nordwestlich der Kalksandsteinfabrik, 
kurz vor dem Schiitzensee, dessen Rinne noch in den Sandur 

eingesenkt ist, zeigen die Sandgruben, entsprechend ihrer An- 
naherung an die Endmorane, ziemlich grobe Schotter und 
Sande, bereits untermischt mit sehr grofen Gerdllen, und un- 
mittelbar westlich davon steht man bereits auf den Block- 
packungen der Endmorane, die hier in einem zungenférmigen 
Auslaufer siidéstlich gegen den Sandur vorspringt, nérdlich an- 
schlieBend aber in einem breiten Girtel den Sandur gegen 
Westen zu abschlieBt. Diese wald- und buschbestandene 
Blockpackung begleitet den Nordoststrand des Enzigsees und 
biegt dann gegen das Ostufer des Pietschensees ein. Kiinst- 
liche Aufschliisse in der Gegend der Waldhalle haben gezeigt, 
da8 hier Block an Block, zum Teil von machtigen Dimensionen, 
aufeinandergeschichtet ist, und auch oberflachlich kann man 
sich an vielen Stellen von dieser Blockpackung itberzeugen, 
wenn auch die Mehrzakl der oberflachlichen Blocke hier bereits 

verarbeitet worden ist. 
Am nachsten Morgen fuhr man mit Booten tiber den See, 

stattete dem schén bewaldeten, stark mit Blocken bestreuten 
Schiitzenwerder einen kurzen Besuch ab und lie sich im 
nordlichsten Zipfel des Sees bei Neu-Dingelsberg an Land 
setzen (ca. 11/, Std.), um von dort die kleine bewaldete Kuppe 

oberhalb des Gehdftes Streblow zu gewinnen (ca. 20 Min.). 
Von hier hat man wieder einen ausgezeichneten Uberblick 
tber die Morphologie der Glaziallandschaft. Der Beschauer 
steht mitten in der ca. 7—10 km breiten, kuppigen Grund- 
moranenlandschaft (vgl. Fig. 5) und sieht auf das unruhige Terrain 
unmittelbar zu seinen Fii8en, dessen Kuppen sich durchschnitt- 
lich 135—165 m, im Kleistberg!) aber bis 180 m erheben. 
Gegen Westen, also gegen innen, etwa von Kolonie Neubuch- 

") Die hohe Higelzone mit dem Kleistberg, die radial zum End- 
moranenbogen steht, gehért vielleicht einem Os an (?); Aufschliisse bei 
Heinrichshéhe am Abhange des Kleistberges zeigten geschichtete Kiese 
mit dinner Geschiebemergeldecke. 
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holz an, tritt dann bald eine starke Verflachung des Terrains 
zu der 80—100 m hohen Grundmoranenebene ein, die sich 
von Jakobshagen her gegen Norden erstreckt. Im Siden er- 
kennt man die scharfe Grenze der bewaldeten Endmoranen 
gegen den Sandur, der sich in Héhen von 120—140 m ein- 
formig gegen Osten und Nordosten ausbreitet. Von der Rick- 
seite der Kuppe genieBt man dann einen prachtigen Blick 
auf die schmale, in die Grundmordnenlandschaft eingesenkte 

Fi PRAESENT phot. 
ig. 0. 

Kuppige Grundmoranenlandschaft bei Streblow, westlich des Enzigsees. 

Dolgenseerinne. Sehr auffallend ist gegeniiber von Streblow 
eine ca. 300 m breite, relativ ebene Depression in der Form 
einer Talwanne mit Prallhangen, die hier oberhalb des 
Raduchelsees sich gegen die Dolgensee—Enzigseerinne von 
Nordosten her 6ftnet. 

Am Nordufer des Enzigsees entlang erreichte man dann 
wieder die Grenze der kuppigen Grundmoranen- bzw. End- 
moradnenlandschaft gegen den Sandur bei der Blockpackung 
nordlich der Waldhalle (von Streblow aus ca. 3 km), und 
folgte dieser bis zur Kinmiindung der Schiitzenseerinne in den 
Pietschensee. Letzterer bildet eine direkte Fortsetzung des 
nordéstlichen Hnzig- sowie Wreichensees und liegt unmittel-. 
bar hinter der Blockpackung in einer breiten Depression, die 

44. 
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sich dann weiter tiber Schulzen-, Ferknitz- und Gr. Rotsee 
bis fast nach Karlstal hin verfolgen laSt. Diese stellenweise 
iiber 1'/) km breite Niederung ist véllig verschieden yon den 
Rinnenseen. Gegen Westen unregelmaSig lappig in die 
kuppige Grundmoranenlandschaft eingreifend, ist die Ostseite 
ziemlich geradlinig durch die ca. 20 m ansteigende Flache des 
Sandurs bzw. die sich daran lagernde Blockpackung begrenzt 
(vgl. Fig. 6). Demnach mu8 hier der Eisrand von der durch die 
Blockpackung fixierten Stillstandslage sich zunachst schnell 
zuriickgezogen haben bis zu einer Linie westlich der Depression, 

Fig. 6. DANNENBERG phot. 

Stausee hinter dem die rechte (dstlich gelegene) Bildseite einnehmenden 
Endmoranenwall. Pietschensee, nérdlich von Nérenberg. 

und in dieser sammelten und stauten sich dann die vom Hisrand 
nach Osten zu abstrO6menden Schmelzwasser, so daB die ganze 
Seenkette als Stauseen hinter der Endmorane aufzufassen ist, 
wie denn auch jetzt noch das Niveau dieser Seen ca. 10 m hoher 
liegt als das der Rinnenseen im Sandur. Da hier zur Zeit 
des Gletscherriickzuges ein zusammenhangendes gréBeres Stau- 
becken existiert habe, scheint auch aus einer anderen Tat- 
sache hervorzugehen. Der bereits erwahnte, von der déstlichen 
Dolgenseerinne in Nordsidrichtung abzweigende Schitzensee 
zieht sich durch die abschlieBende Blockpackung bis dicht an 
den Pietschensee heran, ist aber von dessen Niveau (123 m) 

durch eine paBartige Schwelle von etwas tiber 130 m ge- 
trennt, an dem die Blockpackung eine Unterbrechung zeigt. 
Eine Fortsetzung der Schiitzenseerinne iiber den Pietschensee hin- 
aus, etwa entprechend der Fortsetzung des dstlichen Dolgensees 
tiber Enzig- und Raduchelsee in die westliche Dolgenseerinne, 
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findet sich nicht. Die Schiitzenseerinne nimmt also ihren Ur- 
sprung im Pietschensee in einer Héhe von ca. 10 m tiber dem 
heutigen Wasserspiegel. Andererseits ist die Schiitzenseerinne 
steil mit scharfen Prallhangen in die Sandurflache eingeschnitten, 
was ihr jiingeres Alter gegeniiber jener darlegt. Hieraus scheint 
nur der Schlu8 médglich, da8 das Niveau der Stauseen friher 
viel héher lag als jetzt, und daS sich an dieser Stelle ein 
Uberlauf bei ca. 130 m bildete, die Schiitzenseerinne. Hiermit 

scheint iibereinzustimmen, da8 sich siiddéstlich des Schulzen- 
sees terrassenartige Stufen bei ca. 130 m am Rande des Stau- 
beckens verfolgen lassen. 

Noérdlich der Schiitzenseerinne setzt nun sehr bald am 
Ostufer des Pietschensees die Blockpackung wieder ein und 
erhebt sich in einer kleinen Waldparzelle zu einem aus- 
gepragten, ca. 5 m itber den Sandur aufragenden Block- 
wall. Nordéstlich des Pietschensees und dstlich des Schulzen- 
sees verschmilzt die Blockpackung dann morphologisch mit 
dem Sandur, doch bleibt der Steilabfall gegen die Stauseen- 
rinne bestehen. (Entfernung Enzigsee— Alt-Storkow ca. 3 km.) 

Unter der liebenswirdigen Fihrung des Herrn Ritterguts- 
besitzers SCHRODER, der auferdem in gastfreundlichster Weise 
die ExkursionsteiInehmer zum Frihstick eingeladen hatte, 
konnte man dann im Park von Alt-Storkow den hier wieder 
sehr scharf entwickelten Blockwall verfolgen. Dieser zieht 
sich durch das Gut und beginnt mit einer Gabelung, deren einer 
Ast die Fortsetzung des bisher vom Enzigsee aus verfolgten 
Walles gegen NW. bildet, wahrend der andere sich in 
Rudimenten quer durch die Staurinne zieht und dann hinter 
der Dampfziegelei an der StraBe Alt-Storkow— Wangerin als 
deutlicher Blockwall in Ostwestrichtung einschwenkt. Die 
Exkursion folgte dem Hauptast an der Ostseite des Ferknitz- 
sees und hatte hier Gelegenheit weiter zu beobachten, wie 
verschieden in morphologischer Hinsicht sich der Blockwall 
gegeniiber dem Sandur verhalt, welch letzterer an der StraBe 
nach Magaretenhof verschiedentlich in Kiesgruben gut auf- 
geschlossen ist. Wahrend zuvor die Blockpackung sich tiber 
den. Sandur empor erhob, liegt hier streckenweise der Block- 
wall (Halbinsel im Ferknitzsee), durch eine schmale wasser- 
erfillte Depression vom Sandur getrennt, zunachst tiefer als 
dieser, um dann wieder zu dessen Hohe anzusteigen und mit 
ihm zu verschmelzen. 

An der kleinen Waldparzelle vor Margaretenhof setzt ein 
kleiner, ca. 3—5 m hoher, flacher und ca. 300 m langer 
Osriicken, im distalen Teil von Blécken bedeckt, schrag 
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zum Rande des Sandurs in die Stauseedepression hinein. 
Die Blockpackung tritt bei Margaretenhof nur gelegentlich 
als Kuppe hervor, dann aber hebt sie sich 1'/, km nérdlich 
wieder scharf wallartig heraus bis zu einer Kuppe von 170m 
oberhalb des Schotterwerkes Karlstal, dicht bei der Mihle 
von Granz. Mit diesem Kulminationspunkt hért aber so- 
wohl die Blockpackung als die scharfe Grenze zwischen 
Sandur und Endmoranenlandschaft und ebenfalls die Stauseen- 
kette auf. Vergeblich sucht das Auge nach einer’ Fortsetzung 
weiter gegen Norden, statt dessen geht hier, von der Mihle von 
Granz an, der Sandur allmahlich in die kuppige Moranen- 
landschaft tiber. Diese Kuppenlandschaft von durchschnittlich 
150—160 m Hohe schlieBt also hier die Stauseendepression 
gegen Norden zu ab. Aus diesen Verhaltnissen 1a8t sich folgern, 
da8 no6rdlich von Karlstal und sidlich von No6renberg der 
Kisrand sich mehr gleichmaBig von der Stillstandslage 
zuruckzog, auf der gesamten Strecke dazwischen aber 
sprungweise, wodurch die Depression sich erklart, in deren 
Tiefe sich die Schmelzwasser ansammelten und _ schlieBlich 
sich gewaltsam gegen auf8en in tief ausgekolkten Rinnen Bahn 
brachen. . 

Eine dieser Uberlaufrinnen lernte man vorher in der 

Schiitzenseerinne kennen. Als weitere, tieferliegende und 
daher jiingere Entwasserungsrinne des Stausees ist die 
Depression bei Alt-Storkow und als tiefste wohl die De- 
pression, in der die Stadt Noérenberg zum Teil liegt, zu 
deuten. Ebenfalls nur als Uberlaufrinne scheinen dem 
Referenten einige auffallende grabenférmige Rinnen deutbar zu 

- seln, die sich zwischen Margaretenhof und Karlstal aus dem 
Sandur gegen die Stauseenkette ziehen. Zirka 500 m Nordost 
Margaretenhof bei der Wegkreuzung (132,4 m der Spezialkarte) 
setzt im Sandur eine schmale scharfe Erosionsrinne in Sid- 
nordrichtung ein (vgl. Fig. 7), zieht bis unmittelbar an die Seen- 
depression und biegt hier bei einem kleinen Gehdft ostwestlich 
in diese ein. Auch hier ist die stark verflachte Kinmiindungs- 
stelle hoch tiber dem Seeniveau bei ca. 140 m gelegen. Man 
wird sich vorstellen miissen, da8 bei einem Wasserstand etwas 

oberhalb 140 m an dieser Stelle der nur wenige Meter héhere 
Uferrand durchbrochen wurde und nun ein einmaliger Wasser- 
schwall tber den Beckenrand sich plétzlich nach aufSen ergof 
und in strudelnder Bewegung eine tiefe Rinne sich auskolkte, 
die nach mehreren 100 m Verlauf sich allmahlich in den 
Sandur verlief. Etwas weiter nérdlich folgt dann ein viel- 
leicht ahnlich zu erklarender pa8artiger Einschnitt in dem 
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Endmoranenwall, durch den der Weg nach Vorwerk Neuhiitte 
fihrt und dann unmittelbar hinter dem Schotterwerk ein noch 
viel scharfer ausgepragter, ganz steil eingeschnittener Graben, 
der auch zunachst in Siidnordrichtung ca. 700 m weit in den 
Sandur eingesenkt ist und dann ebenfalls in einem kurzen 
Ostweststiick gegen den nérdlichsten Zipfel der Seendepression 
in einer ungefahren Hohe von 145 m einmiindet. Morpho- 

-logisch und genetisch miissen diese schmalen Rinnen mit der 
Uberlaufrinne des Schiitzensees zusammengefaBt werden. Line 

Fig. 7. BOuNEL phot. 

Uberlaufrinne bei Margarethenhof, dstlich von Alt-Storkow. 

andere Entstehung als durch Uberlauf aus einem Stausee scheint 
ausgeschlossen. Wollte man eine Entwasserung in umgekehrter 
Richtung, etwa von dem Sandur gegen die Seen annehmen, so 
muSten diese Rinnen bei der HKinmiindung in die Depression 
die tiefste Lage haben; gerade das umgekehrte ist der Fall. 
Wollte man an eine mit dem Sandur gleichzeitige Bildung 
denken, etwa den Austritt eines besonders starken Wasser- 
laufes unter dem Hisrande, so miSten die Sandurflachen sich 

allmahlich gegen die Graben senken oder aber von dem 
Sandur sich zahlreiche kleine Rinnen gegen die Graben ziehen 
da jener doch gleichfalls vom Schmelzwasser itberstromt 
wurde. Jedenfalls dirften diese Graben nicht scharf in den 
Sandur eingeschnitten sein, was zusammen mit der Zersto6rung 
der Blockpackung unbedingt auf nachtragliche, nicht auf gleich- 
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zeitige Bildung hinweist. Ebenso spricht die Richtung der 
Rinnen fir nachtragliche Bildung. Die Endmoradne geht an- 
nahernd nordsiidlich, demgemaB senkt sich die Sandurflache 
deutlich gegen Osten ab. Bei einer gleichzeitigen Entstehung 
miuSten also wohl auch die Graben in westéstlicher Richtung 
verlaufen. Statt dessen wenden sie sich in einem scharfen 
Knick siidlich. Mit der Auffassung als Uberlaufrinnen steht 
aber noch eine andere Tatsache in Hinklang: die verschiedenen 
Héhen der Uberlaufstellen, und zwar senken diese sich im 
allgemeinen von Norden nach Siiden von tiber 145 m bis auf 
ca. 123—125 m. Da aber der stauende Sandur bzw. die Block- 
packung nur in den nordlichen Teilen héher als 145 m liegt, 
so wiirde sich daraus weiter ergeben, daB sich der Hisrand 
nicht gleichmaBig aus seiner Stillstandslage zwischen Karlstal 
und Noérenberg zuriickzog, sondern im nérdlichen Teil mit dem 
Rickzug begann, so daf hier zunachst zwischen der kuppigen 
Aufschiittung nordlich Karlstal der Blockpackung und dem 
Kisrand die Wasser sich sammeln konnten und beim Schotter- 
werk Karlstal und nérdlich Magaretenhof sich ihre héchsten 
und sehmalsten Durchbriiche schufen. Dann erfolgte der Riick- 
zug des Hislappens etwas weiter sidlich, dementsprechend 
vergroBerten sich die aufgestauten Wassermassen, und folglich 
haben wir hier auch die viel breitere und tiefere Uberlauf- 
rinne des Schiitzensees. Nach ihrer Héhenlage wirden also die 
Uberlaufe sich in folgender Reihe gebildet haben: 1. Schotter- 
werk Karlstal bei ca. 145 m; 2. noérdlich Margaretenhof bei 
ca. 140m; 8. Schiitzensee bei etwas iber 130 m, dann als letzte 

die flache Depression von Alt-Storkow bei ca. 125 m und die 
noch tiefere bei Noérenberg. Ein genaues Bild itiber diese 
Verhaltnisse, namentlich titber die sehr komplizierten bei Noren- 
berg und die Beziehungen der Dolgenseerinne zu jenen, wird 
erst die geologische Spezialkartierung bieten kénnen. Diese 
wird auch feststellen missen, ob sich Terrassenbildungen im 
nordlichsten Gebiet des Stausees entsprechend den hdéchsten 
Uberlaufen entwickelt haben; da Spuren einer 130 m Terrasse 
vorhanden sind, dem Schiitzensee entsprechend, wurde bereits 
hervorgehoben. 

Der Weg von Alt-Storkow bis zum Schotterwerk Karlstal 
(ca. 4'/) km) wurde teils zu Wagen, teils zu Fu8 zuriick- 
gelegt. Leider ruhen seit zwei Jahren die Arbeiten im 

Schotterwerk. Bei deren Wiederaufnahme, die binnen kurzem 

durch die Firma Pa. HOLZMANN erfolgen soll, sind hier inter- 
essante Aufschliisse tiber die Beziehungen des Sandurs zur 
Blockpackung zu erwarten. Von hier erfolgte tber Granz 



und Station Wangerin (7 km) und Altdamm der Anschlu8 an 
die nachstfolgende Exkursion. 

Kin wichtiger Teil dieses Exkursionsgebietes, die unmittel- 
bare Umgebung des Enzigsees, ist durch die Bemithungen von 
Herrn JAEKEL und das Entgegenkommen der Stadt Nérenberg 
als Naturdenkmal geschiitzt worden. 

Literatur fur die Exkursionen nach Stettin und Nérenberg. 

a) Karten. 

1. Blatt Stettin der geologischen Spezialkarte, Lieferung 67 mit Er- 
lauterungen. 

2. Topographische Karte 1:100000, Blatt Nérenberg, Nr. 189 und 
Labes, Nr. 157. 

Topographische Karte 1: 25000, Blatt Jakobshagen, Nr. 1245, Blatt 
Gr. Mellen, Nr. 1246, Blatt Norenberg, Nr. 1155, Blatt Wangerin, 
Nr. 1063. 

wo 

b) Schriften. 

1. Die Oberflachengestaltung des norddeutschen Flachlandes. Von 
F. WaunscuHarre. Berlin 1909. 

Geologie von Pommern. Von W. Deecke. Berlin 1907, 8S. 137 ff. 
und 8. 170 ff. 

Geologischer Fuhrer durch Pommern. Von W. Descke. Berlin 
1899. Exkursion Vila und VIII. 

Fuhrer fir die Exkursionen der Deutschen Geologischen Gesellschaft 
in das norddeutsche Flachland vom 28. September bis 5. Oktober 
1898. Von Berenpt, KeiLtHAack, SCHRODER und WAHNSCHAFFE. 
Jahrb. der Kénigl. Preuf. Geol. Landesanst. fir 1897, mit Ex- 
kursionskarte des Norenberger Gebietes. 

9. Die baltische Endmorane in der Neumark und im siidlichen Hinter- 
pommern. Von K. KemiHack, Jahrb. der Konigl. Preu8. Geol. 
Landesanst. fir 1893, S.180—186, mit Ubersichtskarte. 

6. Die Drumlinlandschaft in Norddeutschland. Von K. KriLHack. 
Jahrb. der Kénigl. Preu’. Geol. Landesanst. fir 1896, S. 163—188. 

7. Zur Geologie und Hydrographie der Gegend von Arnswalde in der 
Neumark. Von A. Kuaurzscn. Jahrb. der Kénigl. Preu8. Geol. 
Landesanst. fir 1910, S.340—356, mit Ubersichtskarte. 

Pere: apie he 

Exkursion in den pommerschen Jura am 6. August 1912. 

Von Herrn O. JAEKEL. 

Die Exkursion in den pommerschen Jura ging von Giltzow 
aus, von wo der grofe Steinbruch von Klemmen in einer 
halben Stunde zu Fu8 zu erreichen ist. In Klemmen ist der 
altere Steinbruch jetzt durch den Abraum des neuen fast ganz 
zugeschittet; der siidlich von diesem erdffnete neue Bruch ist 
ca. 12 m tief und gibt an seiner siidlichen Steilwand ein klares 
Profil der Schichtenfolge, die zumeist aus oolithischen Kalken 
besteht und nach MarTIN SCHMIDT dem oberen Oxford zuzu- 
rechnen ist. | 
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Bemerkenswert ist ein Quellhorizont tiber den dunklen 

Kalken, die die Basis der Schichtenfolge bilden. Der Reichtum 
an Fossilien, besonders Mollusken, ist vor allem in den unteren 
Schichten sehr betrachtlich, ihre Schalen sind aber fast aus- 

nahmslos aufgelost und als Abdriicke erhalten. Auch einige 
groBe Ammoniten wurden wieder bei diesem Besuche gefunden 
und der pommerschen Landessammlung einverleibt. Kin sehr 
croBer Nautilus ging in die Sammlung der Geologischen Landes- 
anstalt in Berlin tiber. Durch die zuvorkommende Gastlich- 
keit der Direktion der Pommerschen Kalksteinwerke, der jetzt 
auch das Klemmener Werk gehort, fuhren wir von dort nach 
Zarnglaff und besichtigten daselbst nach einem vortrefflichen 
Frihstiick in den Raumen des Werkes die groBartigen Auf- 
schliisse, die jetzt daselbst geschaffen sind, und danach die 
von Schwanteshagen, die zurzeit nicht ausgebeutet werden und 
meist unter Wasser stehen. An beiden Orten setzt sich die 
oolithische Facies von Klemmen fort, und es ist wohl auch 
heute noch sehr wahrscheinlich, da8 die 3 Lager einem unge- 
stérten Schichtenverbande des weifen Juras angehodren. Jie 
Zarnglaffer Kalksteine scheinen dem mittleren Kimmeridge, 
die Schichten von Schwanteshagen dem Portlande anzugehoren. 
Zwischen den 3 Aufschliissen bleiben Liicken in der Schichten- 

folge, die hoffentlich bald durch Bohrungen, die das Kalkwerk 

anstellen lassen will, ausgefillt werden. In Zarnglaff ist zurzeit 
folgende Schichtenfolge freigelegt: 

1, m Griimsandbank mit Lima cf. proboscidea und Ostrea solitaria, 
3 - weiBer toniger Mergel, mit Natica rupellensis und sehr vielen 

Terebrateln und Zeillerien, auch Rhynchonellen, 
1 - heller, wei8 verwitternder fester Kalk, in linsenformigen 

Brocken verwitternd, durchspickt mit Exemplaren von Perna 
subplana, 

3 - harter, hellgrauer oolithischer Kalk mit Terebratula subsella, 
Rhynchonella pinguis, Trichites Saussurei, Ceromya, Isocardia, 
Pholadomya, Mytilus jurensis, 

ca. 138 - dunkelgrauer oolithischer Kalk, z. T. sehr sandig mit gelegent- 
lichen Fossilien (Terebratula, Rhynchonella). Durch Verwitte- 
rung leicht zerfallend. Vereinzelt hartere Kalkbanke. 

In Schwanteshagen: 
ca. 6m feste, frisch blaugraue, rétlich verwitterte Kalke, z. T. sandig 

und plattig abgesondert; unterbrochen durch sandige, infolge 
Verwitterung ganz zerfallene Zwischenschichten; Fossilien: 
Trigonia Hauchecornei, Gervilleia tetragona, Ostrea expansa. 

Dem Direktor der Pommerschen Kalksteinwerke, Herrn 

MEISSNER, ist die Gesellschaft fiir die vortreffliche Unter- 
stiitzung dieser Exkursion zu besonderem Danke verpflichtet. 



Geologischer Ausflug bei Misdroy am 7. August 1912. 

Von Herr KreILHAck. 

Vom Bahnhof Liebeseele begaben sich die Teilnehmer mit 
Wagen entlang dem westlichen Steilabfalle des Misdroyer Insel- 
kerns gegen das Verlandungsgebiet der Swinepforte sidwarts, 
um die in der Nahe von Lebbin durch mehrere grof8e Tage- 
baue aufgeschlossene Kreideformation kennen zu lernen. In 
dem beim JDorfe Kalkofen gelegenen Bruche der Stettiner 
Portlandzementfabrik Stern ist die turone Kreide mit ihren 
HKinlagerungen plattigen Feuersteins und kugeligen Markasits 
aufgeschlossen als eine flache Kuppel ohne wesentliche Lage- 
rungsstorungen. In dem anschlieBenden Lebbiner oder Qui- 
storpschen Bruche treten zunachst einige Stérungen auf und 
dann sieht man plotzlich aus dem Liegenden blaugrauen 
typischen Geschiebemergel unter der Kreide emportauchen. 
Kr ist nahezu frei von Kreide- und Feuersteineinschliissen, im 

Gegensatz zu dem die Kreide tiberlagernden, an beiden sehr 
reichem jiingeren Geschiebemergel. Gerade am Tage vor 
unserem Besuche war die diluviale Unterlage der Kreide durch 
das Ziehen eines WasserabfluBgrabens auf gréBerer Strecke 
vorzuglich aufgeschlossen. Die Kreide bildet hier also eine 
gewaltige, in sich wenig gestérte Scholle im Diluvium, die, 
nach dem geologischen Baue des Untergrundes der Oderinseln 
zu schlieBen, von Norden herbeigeschleppt sein muB. 

Uber die kuppige Endmorinenlandschaft, die den gré8ten 
Teil des Wolliner Inselkernes an seiner Nord- und Westseite 
aufbaut, fihrt der Weg zum Steilabfalle der Hochflache gegen 
das Haff, von dem DEECKE angeblich anstehenden braunen Jura 
beschrieben hatte. Durch natiirliche Aufschliisse und Auf- 
grabungen konnte der Fiihrer nachweisen, da8 alle 3 hier auf- 
tretenden Jurapartien nur wenig (6—10m) miachtige Schollen 
zwischen alterem und jingerem Diluvium bilden, in ihrem 
Auftreten also vollkommen der Lebbiner Kreide entsprechen. 
Den Schlu8 der Vormittagsexkursion bildete ein Besuch des 
auflassigen dritten Kreidebruches bei dem Dorfe Stengow, in 
welchem auf viele hundert Meter Lange in ununterbrochenem 
Zusammenhange der Schollencharakter der Kreide, ihre Ein- 
bettung im Diluvium, ihre Unter- und Uberlagerung durch 
zwei in ihrer petrographischen Entwicklung verschiedene Grund- 
moradnen nachgewiesen werden konnte. 

Nach dem in Misdroy eingenommenen Mittagessen fihrte 
uns die Bahn nach der inmitten des alluvialen Verlandungs- 
gebietes der Swinepforte gelegenen Dorfe Pritter. Auf einer 
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‘Wanderung quer itber die Nehrung zeigte der Fuhrer die 
drei verschiedenaltrigen Diinensysteme, durch die die ehemalige 
15 km breite WasserstraBe zwischen den Inselkernen von 
Swinemiinde und Misdroy bis auf die Swinemiindung vor- 
landete. Die 3 Diinensysteme unterscheiden sich nach Gestalt, 
Verlauf und Verwitterung der einzelnen Kamme. Die 4ltesten 
Diinen, Reste einer 12 km langen, der Halbinsel Hela in der 
Form 4hnilichen, bei Misdroy an den nordwestlichen Vorsprung 
des Inselkernes ansetzenden Nehrung bilden mit der Kiste 
einen Winkel von 50—60°, bestehen aus breiten, flachen 

Kinzelriicken und sind zu tiefbraunem Ortstein oberflachlich - 
verwittert. Thre Entstehung fallt in die vorchristliche Zeit 

sund nach der Litorinasenkung. Das zweite Diinensystem 
streicht spitzwinklig zur Kiste, besteht aus steilen, schmalen, 
eng gescharten Kaimmen und ist zu gelblichem, nicht ver- 
festigtem Ortstein verwittert; das dritte und jingste System 
endlich lauft parallel der heutigen Kiiste, beginnt mit einer 
sehr hohen und breiten Diine, an die sich mehrere flachere 
Walle kistenwarts anschlieSen und ist unverwittert. Die 
Entstehung der beiden jiingeren Diinensysteme fallt in die nach- 
christliche Zeit, die der jiingsten in die letzten 3—400 Jahre. 

B. Bericht tiber die Exkursionen an den Versammlungstagen. 

Fihrung: Herr H. FrippprIcHSEN und O. JAEKEL. 

An den Versammlungstagen fanden geologische Ausfliige 
nach Wieck und Eldena bei Greifswald und nach Thiessow 
und Grof8-Zicker auf Rigen statt, auf denen besonders das 
Diluvium und die rezenten Bildungen der Ostseekiiste be- 
sichtigt wurden. 

C. Bericht iiber die Exkursionen nach den Versammlungen. 

Von Herrn O. JAEKEL. 

Exkursion nach Hiddensée. 

Fihrer: Herr JAEKEL. 

Die erste Exkursion nach der Versammlung fihrte die 
Teilnehmer tiber Stralsund mit dem Dampfer nach der Insel 
Hiddensée, der langgezogenen westlichen Insel des Riigenschen 
Inselkomplexes, und zwar zunichst nach dem Dorfe Neuendorf- 
Plogshagen, das mitten auf dem flachen, 16 km langen west- 
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lichen Inselschwanz von Hiddensée liegt. Hier wurde zuniachst 
der Unterschied zwischen dem flachen, viel gelappten Innen- 
strande und dem scharf geschnittenen, durch eine Stranddiine 
gefestigten AuSenstrande erlautert und dann die Befestigung 
dieses AuBenufers durch gewaltige Steindamme, die diesen bei 
Sturmfluten mehrmals gefahrdeten schmalsten Punkt des Insel- 
schwanzes vor Durchbriichen des Meeres schiitzen sollen.. Dann 
wurden die komplizierten Diinensysteme bei Vitte in Augen- 
schein genommen und nach einem starkenden Bad und einem 
‘Frihstiick in Kloster das steile Nordufer des diluvialen Insel- 
kernes von Hiddensde, des sogenannten Dornbusches, be- 
sichtigt. 

Herr JAEKEL erlauterte hier die zerstérenden Kin- 
wirkungen des Meeres auf die Steilkiiste und zeigte, wie 
deren Absturz in relativ einfachen Formen vor sich geht. 
Unter Bildung einer Hohlkehle und einer ,,iberschwerten~ 
Boschung, wie sie kurz genannt werden kénnte, brachen die 

vorragenden Stiicke der oberen Steilkante schrittweise nach, 
nur gelegentlich beférdert durch Quellen, die auf toniger Schicht- 
flache gréBere Partien ins Rutschen bringen. 

Wesentlich anders zeigen sich die Briiche am Nordwest- 
ufer des Dornbusches. Dort lassen sich groBe Briiche Hunderte 
von Metern weit ins Land hinein verfolgen und haben an 
einzelnen Stellen in kiirzester Zeit Niveauunterschiede bis zu 
4 m verursacht. Die langsten und starksten Briiche folgen 
ungefahr dem Ufer, durcbschneiden aber Héhen und Taler und 
sind teilweise bis 150 m von dem Ufer entfernt. Nicht immer 
ist dabei der dem Ufer gendherte Fliigel der absinkende, bis- 
weilen ist das umgekehrte der Fall. Andere Briche laufen 
fast senkrecht auf das Ufer zu, und sind ebensowenig wie die 
Langsbriiche etwa auf interne Massenbewegungen auf Schicht- 
flachen, , Translokationen”*, wie ich alle solche oberflach- 
lichen Massenbewegungen des Bodens nenne, zuriickzufihren. 

Dazu ist der Boden viel zu kompliziert gebaut, wie CH. ELBERT 
auf Grund zahlreicher Bohrungen nachweisen konnte, die zur 
Feststellung der Standhaftigkeit des durch die Briiche gefahr- 
deten Leuchtturmes gemacht worden sind. 

Herr JAEKEL verteilte an die Teilnehmer eine Schrift 
iiber diese Stérungen, die im vorigen Jahrgang, Monatsberichte, 
Seite 278—293, zum Abdruck gelangt ist und als Fuhrer fur 
diese Exkursion dienen konnte. Er betonte noch besonders, 

daB die tektonische Natur der zuletzt erlauterten Briiche durch 
ihren Parallelismus zum Ufer natirgema8 nicht widerlegt wurde, 
da das Ufer vermutlich selbst auf einer horstartigen Heraus- 
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hebung dieses Inselkernes beruhe. Herr JAEKEL nimmt aber 
an, daB kleine tektonische Bewegungen parallel zum Ufer 
genugten, grdBere Abbriiche an diesem auszulésen, also etwa 
eine tektonische Nieveauveranderung um etliche Millimeter 
geniigte, den am Ufer liegenden Abschnitt in plétzliche gréBere 
Absenkungsbewegungen zu bringen, also Translokationen aus- 
zulésen, die das Ausmaf’ der tektonischen Ursache weit iiber- 
treffen und diese selbst dadurch verschleiern. 

Exkursion nach Safnitz-Stubbenkammer. 

Fuihrer die Herren JARKEL und KeILuAck. 

Die Exkursion ging am 12. August von Sa8nitz aus zu- 
nachst mit einem Motorboot an der Steilkiiste des Kreideufers 
entlang, um den Aufbau derselben im ganzen tibersehen zu 
kénnen. Die Fihrer erlauterten zunachst die Zusammen- 
setzung des Ufers aus der obersten senonen (Mucronaten-) 
Kreide, den beiden Alteren ihr unmittelbar aufgelagerten Ge- 
schiebemergeln und den ihnen zwischengeschalteten, vielleicht 
interglazialen Sanden, sowie dem alle diese Schichten diskordant 
iberlagernden jiingsten Geschiebemergel; sie besprachen dann die 
vielfachen Wandlungen und Gegensitze der tektonischen Be- 
urteilung der vorliegenden Lagerungsverhaltnisse von Kreide- 
und Diluvialschichten. Sie stimmen darin tiberein, da8 es sich 
hier nur um einen tektonischen Vorgang handeln kann, der 
zwischen der letzten und vorletzten Vereisung eingetreten ist, 
der die bis dahin horizontal gelagerten Sedimente in Schollen 
zerlegt und teilweise tberschoben hat und durch die dis- 
kordante Auflagerung des jiingsten Diluviums zeitlich fixiert 
ist. Eine Meinungsverschiedenheit herrscht bei den Fiuhrern 
nur noch dariiber, ob es sich bei den Abbriichen um Staffel- 

briiche handelt, wie Herr JAEKEL annahm, oder ob die diesbe- 
zuglichen Erscheinungen, wie Herr KEILHACK auf Grund einer 
Kartierung 1:10000 annimmt, mit Blattverschiebungen eines 
Bruches erklart werden kénnen. Die spatere Rickwanderung am 
Ufer nach dem Besuch von Stubbenkammer und dem Herthasee 
gab den Teilnehmern Gelegenheit, das Problem und seine ein- 
zelnen Erscheinungen eingehend zu diskutieren und fihrte zu 
einer anscheinend einstimmigen Bestatigung der tektonischen 
Auffassung der Verschiebungen. 

Als Fuhrer lagen den Teilnehmern vor: 

OQ. JAEKEL: Uber ein diluviales Bruchsystem in Norddeutschland. 
Diese Zeitschrift Bd. 62, Jahrgang 1910, Monatsber. Nr. 11. 

ane acscil 
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0, JapKEL: Uber den Kreidehorst von Jasmund auf Rigen. (Mit- 
teilungen des naturwissenschaftlichen Vereins fiir Neu-Vorpommen 
und Rigen. Jahrgang 42, Greifswald 1910. 

K. Kempaack: Die Lagerungsverhaltnisse des Diluviums in der Steil- 
kiste von Jasmund auf Rigen. Mit 10 Tafeln, einer Karte 
1:10000 und 13 Texfig. Jahrb. d. Kgl. Preu8. Geol. Landes- 
anstalt, 1912. 

Exkursion nach Siid-Schweden. 

Von Herrn O. JAEKEL. 

Fihrung: Herr MoperG und Harpine in Lund. 

Von Sa8nitz fuhren die Teilnehmer, etwa 30 an Zahl, 
mit dem Fahrschiff nach Trelleborg und von da abends nach 

Lund, wo Herr MOBERG und sein Assistent Herr HARDING 
uns am Bahnhof erwarteten, und fiir die Unterbringung in den 
Hotels sorgten. | 

Am folgenden Morgen, Dienstag, den 13. August, ging die 
Fahrt vom Régevall-Bahnhof nach Sdédra Sandby, wo ein 
kleines Friihstiick eingenommen wurde, dann zu Fuf in das 
Palaeozoicum bei Sandby. Zuerst wurden die untercambrischen 
Sandsteine mit Olenel/us besucht, die in einem StraSengraben 
als AufschluB Reste jenes Leitfossils lieferten. Dann wurden 
die jiingeren cambrischen Schichten mit Acerocare ecorne und 
die Dictyograptus-Schiefer, untersilurische Schiefer mit Orthis 
argentea, Chasmops-Schiefer, im Fogelsangbach die Schichten 
mit Clonograptus tenellus, die Orthocerus-Kalke, ein Diabas- 
gang, dann wieder Grenzschichten vom Cambrium und Silur, 
Ceratopyge-Kalk und Schiefer, ferner ein Silurschiefer mit 
Didymograptus geminus, Dicellograptus-Schiefer und Schich- 
ten mit Orthis argentea und Retiolites-Schiefer beobachtet. 
Herr MOBERG beschlo8 die Fihrung durch dieses itberaus 
instruktive Profil mit Erlauterungen verschiedener Bruch- 
systeme, die die dortige Gegend durchschneiden. Nach der 
Rickkehr nach Lund vereinigte dort ein froher Kommers die 
Teilnehmer. 

Am 14. August fiihrte Herr MOBERG wieder unter Assi- 
stenz von Herrn HARDING in die mesozoischen Schichten- 
folge Schonens. Die Fahrt ging mit der Bahn nach Stossen- 
storp; von dort wurden zunachst die Kreideaufschliisse von 
Lyckus und Kurre mélla besucht, die dem unteren Senon 
angehéren und durch Actinocamax verus und westfalicus 
charakterisiert sind. Danach folgten Aufschliisse im jingsten 
Silur bei Ramsdsa, Juraschichten bei Kurre mélla, die dem 
Lias angehéren und zahlreiche Bivalven und einige Ammoniten- 
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reste lieferten. Von dort ging die Fahrt dann tiber Eriksdal 
nach Malmé, wo sich die Teilnehmer von ihrem unermidlichen 
Fuhrer Herrn MOBERG mit herzlichem Danke verabschiedeten 
und unter einigen Reiseschwierigkeiten abends in Kopen- 
hagen ankamen, wo sie von Herrn V. MADSEN und anderen 
danischen Kollegen auf das freundlichste begri8t wurden. 

Exkursionen in Danemark. 

Von Herrn O. JAEKEL. 

Fuhrer die Herren Ravn, NoRpMANN und Hinrze in Kopenhagen. 

Am 15. August wurden in Kopenhagen vormittags die 
Sehenswirdigkeiten der Stadt besucht und die geologisch-pala- 
ontologischen Sammlungen des Mineralogischen Museums unter 
Fihrung der Herren O. B. BOGGILD und J. P. Ravn besichtigt. 
Vormittags fiihrte auch Herr Landesgeologe NORDMANN eine 
Anzahl Teilnehmer in das gehobene marine Alluvium von 
Frederikssund, wo die reiche Molluskenfauna gesammelt und. 
die groBartigen Ablagerungen der Kjékkenméddinger bewundert 
wurden. Nachmittags fuhren alle mit der Bahn nach Holte 
und besichtigten noérdlich der Station die glazialen Oberflachen- 
bildungen, und vor allem die ausgezeichneten Aufschlisse 
alluvialer Moorbildungen, fir deren Herstellung die Deutsche 
Geologische Gesellschaft der Danischen Geologischen Landes- 
anstalt und speziell Herrn Hartz zu gréStem Danke ver- 
pflichtet ist. 

_Auf den im Programm vorgesehenen weiteren Ausflug 
nach Kronberg muBte aus Zeitmangel verzichtet werden und 
die Teilnehmer kehrten direkt gegen 9 nach Kopenhagen zurick, 
wo ein groBes Gartenfest im Tivoli die deutschen und danischen 
Geologen zu angenehmstem Aufenthalte vereinigte. 

Am 16. August fanden diese Exkursionen, wenigstens fur 
die tiberwiegende Mehrzahl, ihren Abschlu8 mit einem Tages- 
ausflug nach dem Siiden der Insel Seeland in die Kreide- 
schichten von Faxe und Stevnsklint. Die grofartigen Auf- 
schlisse des Danien von Faxe mit seinem unerschépflichen 
Fossilreichtum wurden vormittags durchlaufen; und von Herrn 
J. P. Ravn vortrefflich erlautert. Nach einem Mittagessen in 
Faxe, das uns Gelegenheit bot, den danischen Kollegen unseren 
aufrichtigsten Dank fiir ihre ausgezeichnete wissenschaftliche 
Gastfreundschaft auszusprechen, fihrte uns die Bahn nach 
Steynsklint, dem siidéstlichen Steilufer von Seeland, der einzigen 
Stelle, wo die Auflagerung des Daniens auf die Mucronaten- 
kreide des Senons zu beobachten ist. Die Wanderung am 
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Steilufer bis zu einer durch Unterspiilung desselben dem: 
Untergang geweihten Kirche lie8 die Schichtenfolge des unteren 
Daniens klar erkennen. Es wurde bei dieser Gelegenheit darauf 
hingewiesen, da8 eine neue Tiefbohrung bei Kopenhagen das 
Danien und Senon in 861 m Tiefe noch nicht durchsunken hat, 

und da’ sich daraus auch wichtige Riickschliisse auf die- | 
Machtigkeit der norddeutschen obersten Kreideschichten ergeben. 
Wahrend die Mehrzah] der Teilnehmer nun iiber Kopenhagen | 
die Riickreise antrat, reisten einige Geologen noch am folgenden 
Tage nach Méen, um unter sachkundiger Fihrung des Herrn | 
HINTZE das Ostliche Kreidesteilufer von Méen zu besuchen, | 
das mit dem von Stubbenkammer in allen wesentlichen Punkten 
ibereinstimmt, dessen tektonische Stérungen aber nach HINTZE | 
im Gegensatz zu den Auffassungen JAEKELs in postdiluviale 
Zeit fallen sollen. Nicht nur fiir die d4uBerst instruktive Fih- 
rung, sondern auch fir zahlreiche Publikationen, die den Teil- 
nehmern zugestellt wurden, sind wir deutschen Geologen den. 
danischen Kollegen zu herzlichstem Danke verpflichtet. | 

| 
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oe Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart. 

Lehrbuch der Geologie. 
Von 

Geh. Rat Prof. Dr. E. Kayser. 

Zwei Teile. 

I. Tell. Allgemeine Geologie. 

Vierte Auflage. 

Mit 611 Abbildungen. 

Lex. 8°. 1912. Geh. M. 22.40; in Leinw. geb. M. 24.—; in Halbf. geb. M. 25.—. 

II. Teil. Geologische Formationskunde. 

Vierte Auflage. 

Mit 185 Textabbildunyen und 92 Versteinerungstafeln. 

Lex. 8°. 1911. Geli M. 20.—; in Leinw. geb. M. 21.40. 

Die Untersuchung und Bewertung von Erzlagerstatten. 
Von Prof. Dr. P. Krusch, Berlin. 

Zweite, neubearbeitete Auflage. 

Mit 125 Textabbildungen. Lex. 8°. 1911. geh. M. 17.—; in Leinw. geb. M. 18 40. 

Die Schwerspatlagerstatten Deutschlands 
in 

geologisch., lagerstattenkundlich. u. bergwirtschaftl. Beziehung 

von. Dr. Richard Bartling, 
Geologe an der Kgl. Geolog. Landesanstalt, Privatdozent a. d. Kgl. Bergakademie zu Berlin. 

Mit 19 Textabbildungen. Lex. 8°. 1911. Geh. M. 6.40. 

Die Erzlagerstatten 
der Vereinigten Staaten von Nordamerika, Cuba, Portorico und den Philippinen 

nach Geschichte, Form, Inhalt und Entstehung 

att Grund der Quellen dargestellt ——— 

von 

Charles L. Henning, Sc. D. 

Mit 97 Figuren und Karten im Text. 

Lex. 8°. 1911. Geh. M. 8.—: in Leinw. geb. M. 9.—. 

Der Erz- und Metallmarkt. 
Von 

Ingenieur A. Haenig 

Lex. 8°. 1910. Geb. M. 10.80; in Leinw. geb. M. 12.—. 
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Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart. 

Soeben erschien: 

Geologisches Wanderbuch 
fiir den Niederrheinisch-Westfalischen Industriebezirk. 

Umfassend das Gebiet vom nérdlichen Teil des Rheinischen — 

Schiefergebirges bis zur Hollindischen Grenze. 

Von 

Dr. Richard Bartling, 
Geologe der K6nig]. geologischen Landesanstalt, Privatdozent 

an der Bergakademie zu Berlin. 

Mit 114 Textabbildungen. 

8°. 1913. Geb. M. 8,40; in Leinwand geb. M. 9,—. 

1912 erschienen: 

Geologisches Wanderbuch — 
fiir den Thiiringer Wald 

yon 

Dr. H. Franke, 
Professor in Schleusingen. 

Mit 23 Textabbildungen. 8° 1912. Geh. M. 3,40; in Leinwand geb. M. 4,—. 

Geologisches Wanderbuch 
fiir Ostthiiringen und Westsachsen. 

Umfassend die Gebiete der Mittleren Zwickauer Mulde, der Pleite, 

: der Weifien Elster und der Saale. 

Von 

Rektor E. Kirste. 

Mit 120 Textabbildungen and: fla Katee. 

8°. 1912. Geh. M. 5,40; in Leinwand geb. M. 6,—. 

Geologisches Wanderbuch 
fiir die Umgegend von Berlin 

von 

Dr. Hans Menzel, 
Kgl. Bezirksgeologe in Berlin. 

Mit 1 farbigen Karte und 19 Textabbildungen. 

8°. 1912. Geh. M. 3,40; in Leinwand geb. M. 4,—. 



Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart. 

Sammlung geologischer Wancerbiicher. 
1913. Soeben erschien Band 4: 1913. 

Geologisches Wanderbuch fiir den niederrhein.-wesifal. In- 
dustriebezirk, umfassend das Gebiet vom nérdlichen Teil des 
Rheinischen Schiefergebirges bis zur hollandischen Grenze. 

Von Dr. Richard Bartling, Geologe der Konig]. Geologischen Landesanstalt, 

Privatdozent an der Bergakademie zu Berlin. Mit 114 Textabbildungen. 1913. 
8°. Gel. M. 8,40; in Leinw. geb. M. 9.~. 

IT h It: Kurze geologische Uebersicht iber das Wandergebiet. Uber die Ausristuhg fiir 
nha geologische Wanderung en. Uebersicht iiber das. produktive Carbon des Wander- 

gebiets. — Uebersicht iber die geologischen Verhdltnisse des flézleeren Carbons in der 
Umgebung des Industriebezirks. — Uebersicht uber die geologischen Veridltnisse des 
Culms, Ober- und Mitteldevons vom Massenkalk an aufwarts. Uebersicht iiber die geolo- 
gischen Verhaltnisse des alteren Mitteldevons im Wandergebiet. — Rotliegendes. — 
Uebersicht tiber die geologischen Verhdltnisse der oberen Kreide im niederrheinisch- 
westialischen Industriebezirk. — Triasgebiete, Obere und Untere Kreide am Westrande 
des Miinsterschen Beckens zwischen Ahbaus und Borken. — Uebersicht iiber die zeolo- 
gischen Verhdaltnisse des Tertiars im niederrheinisch-westfalischen Steinkohlenbecken. — 
Uebersicht iiber die geologischen Verhaltnisse des Diluviums im niederrheinisch-weste 
falischen Industriebezirk. 

1912 sind in dieser Sammlung erschienen: 

Band 1. 

Geologisches Wanderbuch fiir den Thiiringer Wald. von pr. 
H. Franke, Professor in Schleusingen. Mit 23 Textabbildungen. 8° 1912. 
Preis geh. M. 3,40; in Leinw. geb. M. 4,—. 

I h It: I. Vorwort. II. Schichtenfolge im Gebiete des Wanderbuchs. III. Historische 
nna Profile. iV. Petrographisches und Mineralogisches. V. 46 Wanderungen. 

Band 2. 

Geologisches Wanderbuch fiir Ostthiiringen und Westsachsen, 
umfassend die Gebiete der Mittleren Zwickauer Mulde, der 

PleiBe, der WeiSen Elster und der Saale. Von Ernst Kirste, 

Rektor in Altenburg. Mit 120 Textabbildungen und 1 Karte. 8° 1912. 

Preis geh. M. 5,40; in Leinw. geb. M. 6,—. 

I h It: I. Das Sachsische Granulitgebirge. Il Das Ostthiiringische Schiefergebirge. 
nha Ill. Das Rotliegende und der Zechstein im mittleren PleiBentale und im . Blster- 

gebiet. IV. Die Triaslandschatt Ostthiringens. V. Die tertidre Braunkohlenbucht 
zwischen PleiBe, Elster und saale. VI. Das “Diluvium. 

Band 3. 

Geologisches Wanderbuch fiir die Umgegend von Berlin. von 
Dr. Hans Menzel, Bezirksgeologe in Berlin. Mit 19 Textabbildungen und 

einer farbigen Karte. 8°. 1912. Preis geh. M. 3,40; in Leinw. geb. M. 4,—. 

I h lt: Einleitung. Chorin. Miiggelberge. Grunewald. Phoben. Glindow. ‘Flaming. 
NNalt. Buckow. Senftenberg. Riidersdori. Sperenberg. Schlu&. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder vom Verlag. 

| 



Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart. 

1918. Soeben erschien in finfter Auflage: 3 1913. 

Lehrbuch der Geologie. 
‘Von Geh. Rat Prof. Dr. E. Kayser. — 

In zwei Teilen. * 

Il. Teil: Geologische Formationskunde.. . 

Mit 190 Textabbildungen und 97 Versteinerungstafeln. 
Lex. 8°. 1913. Geh. M. 22.—: in Halbfranz geh. M. 2460. 

Soeben erschienen: 

Der Vulkanismus. 
Von Prof. Dr. F, Wie Wolff. 

Zwei Bande. 

I. Band: Allgemeiner Teil. 

1. Halfte: Das Magma und sein geologischer Gestaltungsvorgang. Die 
vulkanischen Erscheinungen der Tiefe. Der submarine Vulkanismus._ 

Mit 80 Textabbildungen. Lex. 8°. 1913. Geheftet M. 10,—. 

Die nutzbaren Mineralien mit Ausnahme der Erze, Kalisalze, 
Kohlen und des Petroleums. 

von 

Dr. B. Dammer und Dr. O. Tietze. 
te Mit Beitragen von 

Privatdozent Dr. R. Bartling, Kgl. Berginspektor Dr. G. Eimeke, Prof. Dr. 
FE. Kaunhowen, Prof. Dr. P. Krusch, Geh. Rat Prof. Dr. O. Pufahl und 

Geh. Rat Prof. Dr. R. Scheibe. 
Zwei Bande. 

I. Band. 
Mit 57 Textabbildungen. Lex. 8°. 1913. — Geh. M. 15.—; in Leinw. geb. M. 16.40. 

Die Lagerstatten der nutzbarenMineralienu. Gesteine 
nach Form, Inhalt und Entstehung 

dargestellt von 

Proi. Dr. F. Beyschlag, Prof. Dr. P. Krusch, 
Geh. Bergrat, Direktor der Kgl. Geolog. Abieilungsdirigent a. d. Kgl. Geolog. Landes- 

Landesanstalt Berlin, anstalt u. Dozent a.d. Kgl. Bergakad. Berlin, 

und 

Proi. J. H. L. Vogt 
an der Technischen Hochschule Trondhjem. 

Drei Bande. 

If. Band komplett. 

Mit 175 Abbildungen. Lex. 8°. 1913. — Geh. M. 22.80; in Leinw. geb. M. 24.40: 

Inhalt des Il. Bandes: 
Art und Ursache der Spaltenbildung. Junge Gold-Silbererz-Ganggruppe. Alte Golderzgang- 
gruppe: Metasomatische Goldlagerstatten. Alte Blei-Silber-Zinkerzganggruppe Radium- 
erzgange. Metasomatische Blei-Silber-Zinkerzgruppé. Antimonerzganggruppe. Metaso- 
matische Antimonerzgruppe. Eisenerzganggruppe. Metasomatische Eisenerzgruppe. Mangan- 
erzgangegruppe. Metasomatische Manganerzgruppe. Kupfererzgavggruppe. Metasomatische 
Kupfererzgruppe. Schwefel- und Arsenkiesganggruppe. Metasomatische Kiesgruppe. Ge- 
diegen Kupfergruppe. Nickel-Kobalt-Arsenerzganggruppe. Nickelsilikatganggruppe. Rick 
blick auf die Genesis der Erzgange. — Erzlager. Allgemeines. Eisenerzlager.. Manganerz- 
lager. Kupferschiefergruppe. Fahlbandgruppe. Schwefelkiesgruppe. Witwatersrandgruppe. 
Geschwefelte Kupfer-Blei-Zinkerzgruppe. Antimonerzgruppe. Zinnstein- u. Edelmetallseifen. 



Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart. 

Sammlung geologischer Wanderbiicher. 
19138. Soeben erschien Band 4: 19138. 

Geologisches Wanderbuch fiir den niederrhein.-westfal. In- 
dustriebezirk, umfassend das Gebiet vom nérdlichen Teil des 
-Rheinischen Schiefergebirges bis zur hollandischen Grenze. 

Von Dr. Richard Bartling, Geologe der Kénigl. Geologischen Landesanstalt, 

Privatdozent an der Bergakademie zu Berlin. Mit 114 Textabbildungen. 1913. 
8°, Geh. M. 8,40; in Leinw. geb. M. 9.—. 

I h lt: Kurze geologische Uebersicht tber das Wandergebiet. Uber die Ausristung fur 
nna geologische Wanderungen. Uebersicht iber das produktive Carbon des Wander- 

gebiets. — Uebersicht tiber die geologischen Verhaltnisse des flozleeren Carbons in der 
Umgebung des Industriebezirks. — Uebersicht ttber die geologischen Verhdltnisse des 
Culms, Ober- und Mitteldevons vom Massenkalk an aufwarts. Uebersicht iiber die geolo- 
gischen Verhdaltnisse des alteren Mitteldevons im Wandergebiet. — Rotliegendes. — 
Uebersicht tiber die geologischen Verhaltnisse der oberen Kreide im niederrheinisch- 
westfalischen Industriebezirk. — Triasgebiete, Obere und Untere Kreide am Westrande 
des Munsterschen Beckens zwischen Ahaus und Borken. — Uebersicht tiber die geolo- 
gischen Verhdaltnisse des Tertiars im niederrheinisch-westfalischen Steinkohlenbecken. — 
Uebersicht tber die geologischen Verhdaltnisse des Diluviums im niederrheinisch-west- 
falischen Industriebezirk. 

1912 sind in dieser Sammlung erschienen: 

Band 1. 

Geologisches Wanderbuch fiir den Thiiringer Wald. von pr. 
H. Franke, Professor in Schleusingen. Mit 23 Textabbildungen. 8°. 1912. 
Preis geh. M. 3,40; in Leinw. geb. M. 4,—. 

T h It: I. Vorwort. II. Schichtenfolge im Gebiete des Wanderbuchs. III. Historische 
nna Profile. 1V. Petrographisches und Mineralogisches. V. 46 Wanderungen. 

Band 2. 

Geologisches Weaterbuch fiir Ostthiiringen und Westsachsen, 
umfassend die Gebiete der Mittleren Zwickauer Mulde, dee 

PleiBe, der Weifen Elster und der Saale. Von Ernst Kirste, 

Rektor in Altenburg. Mit 120 Textabbildungen und 1 Karte. 8°. 1912. 

Preis geh. M. 5,40; in Leinw. geb. M. 6,—. 

I halt: I. Das Sachsische Granulitgebirge. II. Das Ostthuringische Schiefergebirge. 
n * III. Das Rotliegende und der Zechstein im mittleren PleiBentale und im Elster- 

gebiet. IV. Die Triaslandschaft Ostthiiringens. V. Die tertiare Braunkohlenbucht 
zwischen Pleife, Elster und Saale. VI. Das ~Diluvium. 

Band 3. 

Geologisches Wanderbuch fiir die Umgegend von Berlin. von 
Dr. Hans Menzel, Bezirksgeologe iv Berlin. Mit 19 Textabbildungen und 

einer farbigen Karte. 8°. 1912. Preis geh. M. 3,40; in Leinw. geb. M. 4,—. 

| h lt: Einleitung. Chorin. Miggelberge. Grunewald. Phoben. Glindow. Flaming. 
nna Buckow. “Senftenberg. Ridersdorf. Sperenberg. Schluf. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder vom Verlag. 
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Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart. 

19138. Soeben erschien in fanfter Auflage: 1913. 

Lehrbuch der Geologie. 
Von Geh. Rat Profi. Dr. E. Kayser. 

In zwei Teilen. . 

Il. Teil: Geologische Formationskunde. . 

Mit 190 Textabbildungen und 97 Versteinerungstafeln. 
Lex. 8° 1913. Geh. M. 22.—: in Halbfranz geb. M. 24,60. 

Soeben erschienen: : 

Der Vulkanismus. 
Von Prof. Dr. F. v. Wolff. 

Zwei Bande. . 

I. Band: Allgemeiner Teil. a 

1. Halfte: Das Magma und sein geologischer Gestaltungsvorgang. Die 
vulkanischen Erscheinungen der Tiefe. Der submarine Vulkanismus. 

Mit 80 Textabbildungen. Lex. 8°. 1913. Geheftet M. 10,—. 

Die nutzbaren Mineralien mit Ausnahme der Erze, Kalisalze, 
Kohlen und des Petroleums. 

you 

Dr. B. Dammer und Dr. O. Tietze. 
Mit Beitragen von 

Privatdozent Dr. R. Bartling, Kgl. Berginspektor Dr. G. Eineke, Prof. Dr. 
F. Kaunhowen, Prof. Dr. P. Kruseh, Geb. Rat Prof. Dr. O. Pufahl und 

Geh. Rat Prof. Dr. R. Scheibe. 
Zwei Bande. 

I. Band... hee 
Mit 57 Textabbildungen. Lex. 8°. 1913. — Geh. M. 15.—:; in Leinw. geb. M. 16.40. 

DieLagerstatten der nutzbarenMineralienu. Gesteine 
nach Form, Inhalt und Entstehung 

dargestellt von 

Profi. Dr. F. Beyschlag, . Prof. Dr. P. Krusch, 
Geh. Bergrat, Direktor der Kgl. Geolog. Abieilungsdirigent a. d. Kgl. Geolog. Landes- 

Landesanstalt Berlin, anstalt u. Dozent a.d. Kgl. Bergakad. Berlin, 

und © 

Prof. J. H. L. Vogt 
an der Technischen Hochschule Trondhjem. 

Drei Bande. 

Il. Band komplett. 

Mit 175 Abbildungen. Lex. 8°. 1913. — Geh. M. 22.80; in Leinw. geb. M. 24.40. 

Inhalt des Il. Bandes: 
Art und Ursache der Spaltenbildung. Junge Gold-Silbererz-Ganggruppe. Alte Golderzgang- 
gruppe. Metasomatische Goldlagerstatten. Alte Blei-Silber-Zinkerzganggruppe Radium- 
erzgange. Metasomatische Blei-Silber-Zinkerzgruppe. Antimonerzganggruppe. Metaso- 
matische Antimonerzgruppe. Eisenerzganggruppe. Metasomatische Eisenerzgruppe.. Mangan- 
erzgangeruppe. Metasomatische Manganerzgruppe. Kupfererzganggruppe. Metasomatische 
Kupfererzgruppe. Schwefel- und Arsenkiesganggruppe. Metasomatische Kiesgruppe. Ge- 
diegen Kupfergruppe. Nickel-Kobalt-Arsenerzganggruppe. Nickelsilikatganggsruppe. Riick- 
blick auf die Genesis der Erzgange. — Erzlager. Allgemeines. Eisenerzlager. Manganerz- - 
lager. Kupferschiefergruppe. Fahlbandgruppe. Schwefelkiesgruppe. Witwatersrandgruppe. 
Geschwefelte Kupfer-Blei-Zinkerzgruppe. Antimonerzgruppe. Zinnstein- u. Edelmetallseifen. 



Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart. 

Soeben erschien: 

Lehrbuch der Erz- u. Steinkohlenaufhereitung 
Von 

H. Schennen und F. Jingst 
Oberbergrat und technisches Mitglied des o. Professor an der Bergakademie zu 

Konig. Oberbergamts zu Clausthal Claustkal 

Mit 523 Textabbildungen und 14 Tafeln. 1913. Lex. 8°. 

Preis geheftet M. 30.—, in Halbfranz geb. M. 33.— 

Die nutzbaren Mineralien 
mit Ausnahme der Erze, Kalisalze, Kohlen und des Petroleums. 

Vono 

Dr. B. Dammer und Dr. O. Tietze. 

Mit Beitragen von ; 

Privatdozent Dr. R. Bartling, Kgl. Berginspektor Dr. G. Eineke, Prof. Dr. 
F. Kaunhowen, Prof. Dr. P. Krusch, Geh. Rat Prof. Dr. O. Pufahl und 

Geh. Rat Prof. Dr. R. Scheibe. 

2 BANDE. 

I. Band. 

Mit 57 Textabbildungen. Lex. 8°. 1913. — Geh. M.15.—; in Leinw. geb. M. 16.40. 
Der zweite Band erscheint im Sommer 1914. 

Handbuch der Brikettbereitung. 
Von G. Franke, 

Geh. Bergrat, Professor der Bergbau-, Aufbereitungs- und Brikettierungskunde 
an der Kgl. Bergakademie zu Berlin. 

2 BANDE. 
I. BAND. Die Brikettbereitung aus Steinkohlen, Braunkohlen 

und sonstigen Brennstofien. 
Mit 9 Tafeln und 255 Textabbildungen. 

Lex. 8°. 1909. Geheftet M. 22.—; in Leinwand gebunden M. 23.60. 

ll. BAND. Die Brikettbereitung aus Erzen, Hiittenerzeugnissen, 
Metallabfallen und dergl., cinschl. der Agglomerierung. 

Nebst Nachtragen. 
Mit 4 Tafeln und 79 Textabbildungen. 

Lex. 8°. 1910. Geheftet M. 8.—: in Leinwand gebunden M. 9.40. 

Die Spezialstahle. 
Ihre Geschichte, Eigenschaften, Behandlung und Darstellung. 

Von 

Dipl.-Ing. G. Mars, 
Vorsteher der Versuchsanstalt der Rheinischen Metallwaren- und Maschinenfabrik 

in Disseldorf. 

Mit 143 Abbildungen. Lex. 8° 1912. Geh. M.17.—; in Leinw. geb. M. 18,40. 
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Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart. 

Die Lagerstatten der nutzbaren Mineralien und Gesteine 
— Form, Inhalt und Entstehung — | 

dargestellt yon 

Prof. Dr. F. Beyschlag, Prof. Dr. P. Krusch, 
Geh. Bergrat, Direktor der Kgl. Geolog. Abteilungsdirigent a. d. Kgl. Geolog. Landes- 

Landesanstalt Berlin, anstalt u. Dozent a.d. Kgl. Bergakad. Berlin, 

und 

prof. J. H. L. Vogt. 
an der Universitat Kristiania. 

3 BANDE oe 
I. BAND. Pen et Mit 291 Abbildungen. Lex. 8° 1910. 

Geh. M. 15.60; in Leinw. geb. M. 17.—. 

I. BAND. Erzlagerstatten (Fortsetzung). Mit 175 Abbildungen. Lex. 8°. 1913. 
Geh. M. 22.80; in Leinw. geb. M. 24.40. 

Der III. Band wird die Lagerstatten der Kohle, des Salzes und des Erdéls zum 
Vorwurf der Bearbeitung haben. 

Die Untersuchung und Bewertung von Erzlagerstatten. 
~ Von 

Prof. Dr. P.. Krusch, Berlin. 

Zweite, neubearbeitete Auflage. 

Mit 125 Textabbildungen. Lex. 8°. 1911. Geh. M. 17.—; in Leinw. geb. M. 18.40. 

Die Erzlagerstatten der Vereinigten Staaten von Amerika 
mit Einschlu8 von Alaska, Cuba, Portorico und 
den Philippinen nach Geschichte, Form, Inhalt und Ent- 

stehung auf Grund der Quellen dargestellt. 

Von 

Charles L. Henning. 

lan Mit 97 Figuren und Karten im Text. 

(hex. 80.1 1dTh Gone at 8.—; in Leinw. geb. M. 9.—. 

Die S hwerspatlagerstatten Deutschlands 
in geologischer, lagerstattenkundlicher und Doreen 

schaftlicher Beziehung. 

Von 

Privatdoz. Dr. R. Bartling. 

Mit 19 Textabbildungen. Lex. 8°. 1911. Geh. M. 6.40. 

Vorkommen und Verbreitung der Steinkohle. 
Von . 

Dr.c3ng. F. Freise. 
Mit 12 Textabbildungen. Lex. 8°. 1908. Geh. M. 1.60. 



Verlag von Gebriider Borntraeger in Berlin 
W 35 Schoneberger Ufer 12a 

Handbuch der bautechnischen Gesteinspriifung 
zum Gebrauch fiir Beamte der Materialpriifungsanstalten 
und Baubehérden, fiir Steinbruchingenieure, Architekten 
und Bauingenieure, sowie fiir Studierende der Technischen 
Hochschulen von Geh. Regierungsrat Professor Dr. J. Hirsch- 
wald, Vorsteher des Mineralog.-geolog. Instituts der Kel. 
Technischen Hochschule Berlin. Mit 7 Farbendrucktafeln 
und 470 z. T. farbigen Textfiguren. Gebunden 60 Mk. 

Die bautechnisch verwertbaren Gesteinsvor- 
kommnisse des Preussischen Staates und 
einiger Nachbargebiete. rine tabeltiarische Zu- 
sammenstellung der Steinbrtiche, nach Provinzen, Regierungs- 
bezirken und Kreisen geordnet, mit Angabe der Verwendung 
der betreffenden Gesteine zu alteren Bauwerken und des 
an ihnen beobachteten Wetterbestindigkeitsgrades des 
Materials, bearbeitet von Geh. Regierungsrat Professor 
Dr. J. Hirschwald, Vorsteher des Mineralog.-geolog. Instituts 
der Technischen Hochschule Berlin. *Mit emer Uebersichts- 
karte in Farbendruck. Geb. 13 Mk. 50 Pfe. 

Bautechnische Gesteinsuntersuchungen. wit. 
teilungen aus dem Mineralog.-geolog. Institut der Technischen 
Hochschule Berlin. Herausgegeben von Geh. Regierungsrat 
Professor Dr. J. Hirschwald. Jedes Heft 4—6 Druckbogen 
in Gross-Lexikonformat mit zahlreichen Abbildungen bzw. 
Tafelbeilagen. 

Bereits erschienen: 

I. Jahrg. 2 Hefte Subskriptionspreis 14 M., Hinzelpreis 18 Mk. 50 Pfg. 
Wee 3H, : ss 13 , 60 Pfg., Einzelprets 18 Mk. 

CPL: ” Heft 1 ” 6 »” &O ” ” 9 n 

Die wichtigsten Lagerstatten der ,,Nicht-Erze“ 
von Dr. 0. Stutzer, Privatdozenten an der Kgl. Bergakademie 
Freiberg, Sa. 

Erster Band: Graphit, Diamant, Schwefel, Phosphat. Mut 
108 Textabbildungen. Gebunden 17 Mk. 50 Pfg. 

Die kristallinen Schiefer. tino Darstellung der Er- 
scheinungen der Gesteinsmetamorphose und ihrer Produkte 
von Prof. Dr. U. Grubenmann. Zweite neu bearbeitete Auflage. 

Mit 23 Texthig. u. 12 Tafeln. Gebunden 21 Mk. 50 Pfg. 

Ausfiihrliche Verlagsverzeichnisse kostenfrei 

See ee oto) en eee oe eee 
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Verlag von Gebrider Borntraeger in Berlin 
W 35 Schoneberger Ufer 12a 

———— 

Neuere Erscheinungen: 

Das Experiment in der Geologie von Professor 
Dr. W. Paulecke. Mit 44 Textabbildungen und 19 Tafeln. 

In Ganzleinen geb. 11 Mk. 40 Pfg. 

Lehrbuch ger Grundwasser- und Quellenkunde 
fir , Mologen, Hydrologen, Bohrunternehmer, Brunnenbauer, 

Berglente, ‘Bauingenieure und Hygieniker von Geh. Bergrat 

Prof. Dr. K. Keilhack, Kgl. Landesgeologen. Mit cinar fatel 

und 249 Abbildungen. Gebunden 21 Mk. 50 Pfg. 
vas 

Palaeobotanische Zeitschrift reaigiert von Professor 
Dr. H. Potonié, Kgl. Landesgeologen in Berlin. Erster Band 
erstes Heft mit zahlreichen Textabbildungen und 3 Tafeln. 

Subskriptionspreis 5 Mk., Einzelpreis 6 Mk. 50 Pfe. 

Statische und Kinetische Kristalltheorie von 
Prof. Dr. J. Beekenkamp, Direktor des mineralog.- geologischen 

Instituts der Universitit Wiirzburg. I. Teil: Geometrische 

Kigenschaften der Kristalle und deren Veranschaulichung 
durch geometrische Strukturbilder. Mit 303 Textfiguren. 

Gebunden 10 Mk. 60 Pfg. 
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Die Wirbeltiere. Eine Ubersicht tiber die fossilen und — 

lebenden Formen von Dr. Otto Jaekel, Professor an der 

Universitat eulevesals, Mit 281 Textadbildungen. 
In Leinen geb. 12 Mk. 

Ausfuhrliche Verlagsverzeichnisse kostenfrei 



Geologenkompasse jeder Art, kleinste bestbewahrteste Reise-Universale, Lotrohr- 

probierapparatenach Plattner, sowie alle Ausristungsteile fiir Forschungsreisende 
liefert auf Grund langjiihriger Erfahrungen als Sonderheit 

Max Hildebrand sin. August Lingke & Co. 
Gegriindet 1791. Freiberg-Sa. 53. Eee herve 

aa 

Lieferung direkt oder durch die Vertrecter. 

Verlag von Gebriider Borntraeger in Berlin 
| W 85 Schéneberger Ufer 124 

Lehrbuch der Grundwasser- und Quellenkunde 
fur Geologen, Hydrologen, Bohrunternehmer, Brunnenbauer, 

: Bergleute, Bauingenieure und Hygieniker von Geh. Berg- 

: rat Professor Dr. K. Keilhack, Kgl. Landesgeologen. Mit einer 

Tafel und 249 Abbildungen. Geh. 20 Mk., geb. 21 Mk. 50 Pfg. 

f Kaum eine andere Wissenschaft ist von gleich hervorragend praktischer Be- 

_deutung wie die Grundwasser- und Quellenkunde. Und so wnendlich grof auch die 

Spe: ialliteratur auf diesem Gebiete im Laufe der Jahre angewachsen ist, so fehlte es 

Bock seit langem an einer zusammenfassenden Darstellung. 

¥ Der Verfasser, der seit Dezennien sich ganz speziell mit dieser Materie be- 

ppetrligt hat, der in zahllosen Gutachten und vielfach als Sachverstdndiger tétig ge- 

wesen ist, co in dem vorliegenden grundlegenden Werk eine klare, von allem Neben- 

“sichlichen freie Ubersicht des Gebietes. 

ae’ : Ausfihrlicher Prospekt kostenfrei 
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~ Geologenkompasse jeder Art, Kleinste neriinii Reise-Universale, Lotrohr- 
_ probierapparate nach Plattner, sowie alle Ausriistungsteile fiir Forschungsreisende 

liefert auf Grund langjahriger Erfahrungen als Sonderheit 

Max Hildebrand sein. August Lingke & Co. 
Gegriindet. 1791. Freiberg- Sa. 53. ele verlange Liste 

Lieferung direkt oder durch die wotrcies 

M: = Mineralpraparate. Geschlitfene Edelsteine. Edelstein- 
-Mineralien, modelle. Meteoriten. Sammlungen fiir Erzlagerstatten, 

Metallsammlungen. Mineralogische Apparate und Utensilien. (Vergl. 
| Katalog I, achte Auflage.) 

7 Diinnschliffe von Gesteinen. Baumaterialien-Sammlungen. 
Gesteine, Verwitterungsfoleen von Gesteinen, HEndprodukt: Acker- 

erde. Bodenarten. Bodenkarten natiirlicher;Gesteine nach Professor 
Dr. A. Geistbeck. Geologische Hammer. (Katalog IV, petrogr. Haupt- 
katalog [fiinfte Auflage] und Katalog XX, min.-geol. Schulkatalog go.) 

p Gipsmodelle seltener Fossilien und Anthropologica. 
Petrefakten, Geotektonische Modelle und geognost. Reliefs. Samm- 
 |ongen fiir allgemeine Geologie. Exkursions-Ausriistungen. Praparier- 

: Utensilien. (Vergl. Katalog Ila und b, sowie Katalog III und XX.) 
aus Holz, Glas und Pappe. Kristalloptische Modelle. 

Kristallmodelle Kristallographische Spiegel-Polyskope u. Zeichen- 
Apparate. (Vergl. Katalog Ib, XIX und XXIIL) 

> He a fiir den Weeologicchen und petrographischen Unterricht 
Dia ositive sowie fiir physikalische Geographie (Erdbeben-Serien usw.) 

Besondere Verzeichnisse. 

Weber Neuheiten berichten die in jedem Semester erscheinenden minera- 
logischen, petrographischen und palaeontologischen Semester -Verzeichnisse. 

Meteoriten, Mineralien und Petrefakten, sowohl einzeln als auch in ganzen- 
Sammlungen, werden jederzeit gekauft oder im Tausch iibernommen. 

‘Dr. F. Kraritz, Abeinisches Mineralien-Kontor, Bonn a.Rh. 
—____— Gegriindet 1833. ——————— 

_Fabrik und Verlag mineralogischer u. geologischer Eel 
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A. Fuess, Mechaniseh-optische Werkstte, Berlin -Segita (16) 

Wa 

Reise- .Excursions-Instrumente 
aller Art. 

Katalog gratis. 

I. Reise-Universal-Instrum. 
nach Brunton (Mk. 105.—); 
II. MarschrichtungskompaB 
(Mk. 45.—); III. Neigungs- 
od. Gefallmesser (Mk. 42.—); 
IV.Geognosierkompafi nach 
Klockmann (Mk, 52.—). 
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a : Mineralpriparate. Geschlitfene Edelsteine. Edelstein- 
Mineralien, modelle. Meteoriten. Sammlungen fiir Erzlagerstitten, 

Metallsammlungen. Mineralogische Apparate und Utensilien. (Vergl. 
Katalog I, achte Auflage.) 

= Diinnschliffe von Gesteinen. Baumaterialien-Sammlungen. 
Gesteine, Verwitterungsfolgen von. Gesteinen, Endprodukt: Acker- 

erde. Bodenarten. Bodenkarten natiirlicher Gesteine nach Professor 
Dr. A. Geistbeck. Geologische Hammer. (Katalog IV, petrogr. Haupt- 
katalog {fiinfte Auflage] und Katalog XX, min.-geol. Schulkatalog.) 

| Gipsmodelle seltener Fossilien und Anthropologica. 
Petrefakien, Geotektonische Modelle und geognost. Reliefs. Samm- 

lungen fiir allgemeine Geologie. Exkursions-Ausriistungen. Praparier- 
Utensilien. (Vergl. Katalog Ila und b, sowie Katalog III und XX.) 

aus Holz, Glas und Pappe. Keistileocahe Modelle. 
Kristallmodelle Kristallographische Spiegel-Polyskope u. Zeichen- 

_ Apparate. (Vergl. Katalog Ib, XIX und XXIIL) 
= Ae fiir den egies chen und petrographischen Unterricht 

D la ositive sowie fir physikalische Geographie (Erdbeben-Serien usw.) 
Besondere Verzeichnisse. 

Ueber Neuheiten berichten die in j edem Semester erscheinenden minera- 
logischen, petrographischen und palaeontologischen Semester -Verzeichnisse. 

Meteoriten, Mineralien und Petrefakten, sowohl einzeln als auch in ganzen 
Sammlungen, werden jederzeit gekauft oder im Tausch iibernommen. 

Dr. F. Krantz, Rbeinisches Mineraliei-Kontor, Bonn a. Rh. 
I Gegriindet [Q33. =e 

Fabrik und Verlag mineralogischer u. geologischer Lehrmittel. 
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probierapparate nach Plattner, sowie alle Ausriistungsteile fiir Forschungsreisende 
liefert auf Grund langjahriger Erfahrungen als Sonderheit 

Max Hildebrand ‘rin. August ange & Co. 
Gegriindet 1791. Freiberg-Sa. 53. Man poe Liste 

Lieferung direkt oder durch die Vertreter. 

Geologenkompasse jeder Art, kleinste tenants Reise-Universale, Lotrohr- et 
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Soeben ist erschienen die zweite, reich illustrierte Auflage unseres 

Miner aloysch-yealoyschen Lenrite-hatalayes 
Nr. 18. 
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Dieser Katalog bericksichtigt den Lehrmittelbedarf ho6herer S 
Schulen auf dem Gebiete der Mineralogie, Geologie und | 3 
Technologie, enthalt aber auch eine grosse Reihe von 2 
Modellen und Zusammenstellungen, die fiir Studien- 24 
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und Uebungszwecke auf WHochschulen geeignet sind. 

Der Katalog 15 steht allen Interessenten 
auf Wunsch kostenfrei zur Verfiigung. 

= Rheinisches = 
Dr. F. Krantz Mineralien-Kontor 

Fabrik und Verlag mineralogischer und geologischer Lehrmittel. 

_ Gegriindet 1833. Bonn a. Rhein Gegriin det 1833. 
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A Filess, Mechaniscl-optische Werkstatte, Beri -Segitz {Lo} 

Reise. ll. our iirancal 
aller Art. 

= Katalog gratis. 

I. Reise-Universal-Instrum. 
nach Brunton (Mk. 105.—): 
IL. MarschrichtungskompaB 
(Mk. 45.—); III. Neigungs- 
od. Gefallmesser (Mk.42.—); 
IV.Geognosierkompaf nach 
Klockmann (Mk. 52.—). 
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Soeben ist erschienen die zweite, reich illustrierte Auflage unseres 

| Mineralogsci-yeatoyischen Lebrite-hataloyes 
Nr. 18. 

Dieser Katalog beriicksichtigt den Lehrmittelbedarf hoherer 

Schulen auf dem Gebiete der Mineralogie, Geologie und 
Technologie, enthalt aber auch eine grosse Reihe von 

Modellen und Zusammenstellungen, die fiir Studien- 
und Uebungszwecke auf Hochschulen geeignet sind. 

COCEOECEEOEOEEEOEEOCEOEEEEEECE Der Katalog 15 steht allen Interessenten 
auf Wunsch kostenfrei zur Verfiigung. 

Ge a or IN Dr. F. KrantZ sineraic 
Fabrik und Verlag mineralogischer und geoiogischer Lehrmittel. 

Gegriindet 1833. Bonn a. Rhein Gegriindet 1833. 
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Geologenkompasse jeder Art, kleinste bestbewabrteste Reise-Universale, Lotrohr- | 

probierapparate nach Plattner, sowie alleAusriistungsteile fiir Forschungsreisende 
liefert auf Grund langjahriger Erfahrungen als Sonderheit 

Max Hildebrand frin. August Lingke & Co. 
Gegriindet 1791. Freiberg-Sa. 53. Bereccntaa liste 
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Lieferung direkt oder durch die Vertreter. 
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Soeben ist erschienen die zweite Auflage unseres allgemeinen 

Mineraloyisei-yeoloyisehen Lenrmittet-Kataloges 
Nr. 18. 

Dieser Katalog (160 Seiten Text mit iiber 100 Abbildungen 
ausgestattet) bericksichtigt den Lehrmittelbedarf hoherer 

Schulen auf dem Gebiete der Mineralogie, Geologie und 
Technologie, enthalt aber auch eine grosse Reihe von 

Modellen und Zusammenstellungen, die fiir Studien- 
und Uebungszwecke auf Hochschulen geeignet sind. 

Der Katalog 18 steht allen Interessenten 
auf Wunsch kostenfrei zur Verfiigung. 

== fheinisches = 
Dr. F. Krantz Mineralien -Kontor 

Fabrik und Verlag mineralogischer und geologischer Lehrmittel. 

Gegriindet 1833. Bonn a. Rhein Gegriindet 1833. 
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Verlag von Gebriider Borntraeger in Berlin 
W 35 SchGneberger Ufer 12a 

Grundziige der geologischen Formations- und 
, Gebirgskunde von Dr. A. Tornquist, 0. 6. Professor der 
Geologie an der Universitit Konigsberg i. Pr. Mit zahireichen 

 Textabbildungen. Gebunden 8 Mk. 

Das Experiment in der Geologie von Professor Dr. W. Pauleke. 
‘Mit 44 Textabb. und 19 Tafeln. In Ganzleinen geb. 11 Mk. 40 Pfe. 

Lehrbuch der Grundwasser- und Quellenkunde 
fiir Geologen, Hydrologen, Bohrunternehmer, Brunnenbauer, Berg- 

leute, Bauingenieure und Hygieniker von Geh. Bergrat Prof. Dr. 

K.. Keilhack, Kgl. Landesgeologen. Mit einer Tafel und 249 Ab- 

bildungen. Gebunden 21 Mk. 50 Pfg. 

Die vulkanischen Erscheinungen der Erde von pr. 
| Karl Schneider. Mit 50 Abbildungen, Karten und Profilen. 

Gebunden 13 Mk. 

Die Wirbeltiere. Eine Ubersicht iiber die fossilen und lebenden 

-Formen von Dr. Otto Jaekel, Professor an der Universitat Greifs- 

wald. Mit 281 Textabbildungen. In Leinen geb. 12 Mk. 

Palaeobotanisches Praktikum von prof. Dr. H. Potonié 
und Dr. W. Gothan, mit eimem Beitrag von Dr. W. Stoller. 

Mit vielen Textabbildungen. Gebunden 4 ME. 

Die Entstehung der Steinkohle und der Kausto- 
_biolithe uberhaupt wie des Torfs, der Braunkohle, 

des Petroleums usw. von Professor Dr. H. Potonié, Kgl. Landes- 

geologen in Berlin. Fiinfte, sehr stark erweiterte Auflage mit 

zahlreichen Abbildungen. Gebunden 9 Mk. 

Ausfihrliche Verlagsverzeichnisse kostenfrei 



Verlag von Gebriider Borntraeger in Berlin 
W 35 SchGneberger Ufer 12a 

Generalregister fiir das Geologische Zentralblatt. 
1.—15. Band. Anzeiger fiir Geologie, Petrographie, Palaeontologie 
und verwandte Wissenschaften in Verbindung mit zahlreichen Fach- 

genossen herausgegeben von Geh. Bergrat Prof. Dr. K. Keilhack. 
Subskriptionspreis 25 Mk. 

Geologisches Zentralblatt. anzeiger tir Geologie, Petro- 
graphie, Palaeontologie und verwandte Wissenschaften. In 
Verbindung mit zahlreichen Fachgenossen herausgegeben von 

Geh. Bergrat Professor Dr. K. Keilhack, Konig]. Landesgeologen 

a in Berlin. 

Das ,,Geologische Zentralblatt* stellt sich die Aufgabe, die gesamte 

literarische Produktion auf dem Gebiete der Geologie und ihrer Hilfs- 

‘wissenschaften so vollstiindig und so rasch wie méglich in kurzen Anzeigen 

zur Kenntnis der Fachgenossen zu bringen. — Die Anzeigen erscheinen 

in deutscher, englischer, franzdsischer oder italienischer Sprache. 

Das ,,Geologische Zentralblatt“ erscheint in Heften am 1. und 

15. jeden Monats zum Preise von 32 Mk. 50 Pfg. fiir den Band. — 

Band 1—19 liegen abgeschlossen vor; Band 20 befindet sich im Erscheinen. 

— Probenummer gratis und franko. 

Neu hinzutretenden Abonnenten stellen wir Band 1—15 des 

Zentralblattes zum Vorzugspreise von 

100 Niark 

zur Verfiigune. 

Ausfiihrliche Verlagsverzeichnisse kostenfrei 



Reise- u.Excursions-Instrumente 
aller Art. 

Katalog gratis. 

I. Reise-Universal-Instrum. 
nach Brunton (Mk. 105.—): 
IU. MarschrichtungskompaB 
(Mk. 45.—); Ill. Neigungs- 
od. Gefallmesser (Mk.42.—); 
IV.GeognosierkompaS nach 

== Klockmann (Mk, 52.—). 
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Soeben ist erschienen, und steht portofrei zur 
Verfligung, die zweite Auflage unseres allgemeinen 

Mineralogiset-yeoloyischen Letrmitte Katalayes 
Nr. 18, Abt. I. 

Dieser Katalog (260 Seiten Text, mit 107 Abbildungen aus- 

gestattet) beriicksichtigt den Lehrmittelbedarf hdherer 
Schulen auf dem Gebiete der Mineralogie, Petrographie, 
Geologie und Technologie, enthadlt aber auch eine grosse 
Reihe von Modellen und Zusammenstellungen, die fiir 
Studien- u. Uebungszwecke auf Hochschulen geeignet sind. 

Ankauf und Tausch von Mineralien, Meteoriten, Petrefakten usw. 

Dr. F. MraQytZ ivincsicn kono: 
Fabrik und Verlag mineralogischer und geologischer Lehrmittel. 

Gegriindet 1833. = Bonm a. Rhein Gegriindet 1833. 
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