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Die Aufgabe der geologischen Section des Durchforschungscomit6s besteht 
darin, daws sie auf Grundlage der bisherigen wissensehaftlichcn Resultate die Ge- 
birgsformationon von Bohmen ini Detail untersuehc, die etwaigen Liieken der 
frtiheren geologischen Studien nach MOglichkeit ausfulle, and die so gewonnenen 
Ergebnisse in der Art ztisammenfasse, dass dieselben niclit bios for das wissen- 
schaftliche Publicum vom Enteresse seien, sondera auch alien jenen Belehrung und 
Anregung bieten, welche sich griindliche Kenntnisse im Bereiche der hcimatliehen 
Natur zu verschaffen wtinsclien. 

Namentlich sollen die fur unser forst- und landwirtschaftliches Publicum 
wichtigen Fragen liber die Abhftngigkeit des Gesteinsuntergrundcs zuni productiven 
Boden bertlcksichtiget werden, indem es keinem Zweifel unterliegt, dass (lurch 
cine richtige und klare Darlcgung der geologischen Vcrhaltnisse die Grundlage zu 
einer rationollen Bodenkunde geboten wird. 

Diese Aufgabe wird in ihrern ganzen Unifange erst nach Abschluss der 
iieuen Anfnalnnen und Untcrsuchiuigen nach Massgabe der gewonnenen Resultate 
gelost werden konnen, indem das, was im Laufe der Untersuchung selbst geboten 
wird, keinen eigentliclien Abschluss der Untersuchung enthalten kann. 

Von dicseni Standpuukte aus mogen die hochverehrten Gonner und Freunde 
unseres Unternehniens die nun vorgelegten Arheiten nachsichtig beurtlieilen und 
die G rosso, der gestellten Aufgabe und die im Vergleiche mit anderen almlicheii 
Untcrnehinungen geringen Hilfsinittel derselben hillig beriicksichtigen. 

Den eigentliclien Aufnahmen konnte wegen der Berufstellung der Mitarbeiter 
(Prof. ,). Erejfii und Dr. A. Fric) und nach Zulangung der materiellen Mittel nor 
die Monate August und September gewidmet werden, obwohl namentlich zur Aus- 
beutnng des paliiontologischen Materiales auch grosserc Excursioneu wahrend der 
anderen Monate unternommen warden. 

Auf diese Art wurde in den Jahren 1804—1868 der grosste Theil von vier 
Sectionen tier in 10 Blattern zu erscheinenden geologischen Karte bearbeitct und 
/.war namentlich die Umgcbungcn von Teplitz, 1>.-Leipa, Leitmeritz, -lung-Bunzlau, 
Jicfn, Nachod, Adlcr-Koslclee, LeltonriscM, Kuttenberg, Ghlumec, Nimburg, Schran, 
iusofern sie auf den Generalstabskarten 1—4, 7 — 10, 13—10, 21, 22 ent- 
halten sind. 

It's war zuerst die Absicht der geologischen Section alle Formationen nach 
der Keihenfolge  der Generalstabsbliitter   und   gleichzeitig   mit   der orographisehen, 
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Section zu bearbeiten; indessen gelangte die Section bald zu der Ueberzeugung, 
dass fiir das geologiscli aufzunehmende Gebiet einerseits die neue Terrainkarte der 
orographischen Section schon fertig vorliegen musse und dass es anderseits im 
Interessc der Detailaufnabme sclbst liege, eine Formation nacli dor anderen (lurch- 
zunehmen, indem jede derselben besondere specielle Vorstudien erl'ordert und die 
Gliederung und Deutung derselben nur im Zitsammenhange niit dein iibrigen ana- 
logen Terrain sich durclifiiliren Iasst. Diese Griinde bestimmten die Section ibrc 
Arbeiten vor alleni einer Formation und zwar der Kreideformation des Untersu- 
chungsgebictes zuzuwenden. 

Die Bewaltigung der angestrebten Aufgabe in tier festgesetzten /eit Mess 
es wiinschenswerth erscbeinen sich der Beihilfe ansgezeichneter einheimischer Fach- 
manner zu versicbern und die gleiclizeitige goologiseho Bearbeitung audi anderer 
Partien, als dorjonigen, welclie von der Section selbst in Angrill' genoinnien 
wurden, zu vcranstalton, indem liiedurch nicht bios der Zeitpunkt des Absclilusses 
der neuen Aufnabinen nahcr gcriickt, sontlern audi die werthvolleu Detailkeruitnisse 
der (inheiniiscben Forschcr im Intcresse der Landesdurchforschung nutzbar gemaebt 
warden lumnten, um auf diese Art mit vereinigten Krai'ten das vaterlamlisehe Un- 
ternehnien zu Stande zu bringen. 

Es wurden in dieser llinsiclit die ITerrcn A. Castelli, Bergworksverwalter in 
Salesl und Theodor von lloliendorl', k. k. Bergkouimissar in Teplitz, i'i'ir die tlieil- 
weise Bearbeitung der Braiinkohlcnbeeken im Leilincrilzer Kreise, daiin Ilerr Karl 
Feislnianlol, lliittenmeister in Neuhiitfoii liei Bera.un, I'iir die Bearbeitung der Stein- 
koblenbecken in den Unigelmngen von Radnic und Beraun, gewonnen, und es bat 
der letztere bereits eine Monographic der Steinkolileubecken bei Uadnie vorgelegt, 
welclie diesem Bande  einverleibt ist. 

Mit besondcrem Danke muss die freundliche Beihilfe hervorgehoben werden, 
welclie Prof. Dr. A. Eeuss, Prof. II. Qevmittf und nanientlich Dr. II. SMonbach 
der Section bei dem Studium der Kreideformation angedeilien Uessen, woriibcr in 
dem  Beiichte das Nahere initgetlieilt wird. 

Fbonso wird die boniitzfe Litcratur in dem speziellen Bericlife angefiihrt 
werden; dech erl'ordert es die dankbare Anerkennung der Arbeiten unserer hoch- 
vcrelirten vaterlaiidisclien Geologen Prof. F. Zfppe und Prof. Dr. A. Rem?, suwie 
der k. k. geologischen Reichsanstalf, sclion jetzt hervorzuhoben, dass ilire vvissen- 
scbaflliclieii 1'iiblica.liotion die; Gruudlage der in Angril'f genoinnienen geologisolien 
Untersuchungen bildeten. 

Eine der schwierigsfen aber audi wichtigsten Arbeiten in der geologischen 
Durehforsehuiig Bohmens ist von eiiiem ausgozeiehnelou Forscher auf eine so griind- 
liche und glanzeude Art bereits gelosf, wie sie kaum von Jeniand anderem hfttte 
zu Stande gebra.eht wordon konnen; es ist die Uiitersiiehung des siluiisehen Systems 
von Mittelbohnion (lurch llcirn rJottchiiii Hun-ainlr. Nicht; bios die YVissenschaft, 
audi unser Vaferland ist diesem beriilinifen Geologen zu dein grossfon Danke ver- 
pflichtet, indem die Arbeiten desselbon eine nioiiographische Da,i*stellung der widi- 
tigsten und ausgedehiifesfen Formation von Miltelbohnien darstollen, wie sich derm 
kein Land und keine Formation  riilinicn  konnen.  Diese so ausgozeichneten Arbeiten 
ernidglichen der   Section Hire   Gesainniftlialigkeit   den anderen   Formal ionen 
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BOhmens zuzuwenden, um wenigstens anuaherungsweise eine solche Evidenz in die 
GliederuDg and die Beschaffenheit derselben zu gewinnen, wie sic Barraade filr das 
Silursystem dargelegt hat — 

Es sind durch die bishcrigen geologischen Untersuchungen filr BOhmen 
folgende Formationen konstatirt worden: 

1. Die, Formationen des Urgebirges, sainmt der laurentinischen Eosoon- 
gruppe und den metamorphischen Schiefern. 

2. Die Silur-Formation. 
3. Die Sieinkohlenformation. 
4. Die Permische Formation Oder Dyas. 
5. Die Jura-Formation. 
6. Die Kreide-Formation. 
7. Die Terlitir-Formation. 
8. Das Diluvium und Alluvium. 
1). Die Eruptiv-Formationen   der  Porptiyre,   Melaphyre,   Basalte, 

lithe u. s. w. 
Ms sind demnaeh in Bohmen zwei Formationen. der Nachbarlander, 

die Devon-Formation und die  Trias  niclit vertreten; 
schen der silurischen und Steinkohlen-Formation bildend, tritt zunachst in Mahren 
(bci Blansko),   diese zwisehen   der Pennisehen- und der Jura-Formation in Mittel 
deutscbland auf. 

Die Arbeiten der geologischen Section schreiten nun in der Weise vor, 
(hiss init Ausscbluss der Silurl'ormation von Mittelbohmen cine formation nach der 
anderen untersucht, dabei aber auch gelegenheitlich in den angranzenden Forma- 
tionen das niinenilisehe und palaoutologische Material gesammelt wird. 

Auf diese Art war in den Jahren 1864—1868 hauptsachlich die Kreidc- 
Formation Gegenstand der Untersuchung, es wurde aber auch im Bereiche der 
anderen Formationen gesammelt, so namentlich in der laurentinischen Eozoongruppe 
bci Raspenau und Skuc, in den metamorphischen Schiefern des Jeschkengebirges, in 
der Steinkohlen-Formation bci Kladno, Kralup, Berauu, Pilsen, Schwadowitz und 
Schatzlar, in der I'ermischen bci Schlan, l'erue und lirasinau, im Jura bei Khaa un- 
weit SchOnlitide, im Neogen des Leitmeritzer und Saazer Kreises und im Diluvium 
des ganzen Aufnahmsgebietes. 

Die im (iebiete der Kreideformation gewOrmenen Resultate werdeu in den 
nachfolgenden Abhandlungeri mitgetheilt werden, einige vorlaufige Notizen aber die 
anderen Formationen des Aufnahmsgebietes niogen in diesem Vorworte Platz linden. 

Phono- 

nailllich 
jene das Zwischetiglied zwi- 
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I. a) Das Urgebirge des Aufnahmsgebietes gehort grosstentheils zu detn 
Erz- und Isergebirge, theilweise tritt es aber audi iu einzelnen isolirten Partien 
mitten in den neueren ForBiationen im Tnneren des Landes auf. 

Die geologisehe Beschaffenheit des Erz-, Iser- und Riesengebirges ist von 
ausgezeichaeten deutschen Geologen (Naumann, Cotta, Geinitz, Gust. Rose u. s. w.) 
so wie durch die k. k. geol. Reichsanstalt (Jokely) auf eine so grtindliche Weise 
durebforscht und beschrieben worden, dass die Ergebnisse der Nachlese cine be- 
deutende Bercicherung des bishcr Erworbenen kaum bicten werden. 

Da die zusammenhangende Untersuchung des Urgebirges einer spateren 
Zeit vorbehalten ist, so wurde die Aufmeiksamkeif, bauptsachlich den Begranzungs- 
verhMinissen des Urgebirges mit den neueren Forniationen zugewendet. 

In dieser Beziehung ist der Fuss des Erzgebirges zwischen Klostergrab 
und Tissa von Interesse. 

Das Erzgebirgc bestelit in dieser Strecke aus den beiden typiscben Varie- 
taten des rotben und grauen Gneises, welcher zwischen Klostergrab und Graupen 
durch eine etwa 4000 Klafter breite Partie eines Quarzpbrphyres unter- 
brochen wird. 

Bei Tissa crheben sich am Riicken des Gneiszuges die senkrechten Winnie 
des Quadersandslcities und bezeichnen scharf die geologisehe und orograpbische 
Griinze des Efzgebirges, so wie des nordbolnnischen Quadergebirges. 

Das Streichcn des Gneises ist im Allgemeinen nach ONO und das Ein- 
fallen (allerdings mit vielen lokalen Abweichungen) nach NNW gerichtet, so dass 
der steile Abfall des Gebirges gegen Bohmen sich senkt, wiihrend die sani'tere 
Neigung gegen Sachsen sich allmiihlich verflacht. 

Offenbar ist das Erzgebirge Iangs einer Spalte gehoben worden. welche 
parallel mit der Richtung desselben auf der bOhmischen Seite desselben sich hinzieht 
und mil. den GebiMon der Kreide- und Neogenfonnation ausgefullt ist. 

Unmittelbar auf den steil gehobenen Gneisschicbten oder auf dem Porphyi' 
ruhen feste quarzige Quadcrsandsteine, aber keineswegs in horizontaler Lagerung, 
sondern in steil gehobenen Banken (30—40° SO), dorcn scharl'e Kamme man na- 
mentlich zwischen Judtndorf und Rosenthal, bei Schanda und Liesdorf verfolgen 
kann. Auch unter der Nollendorfer I lobe sieht man Ostlicb von dec Strasse an 
der steilen bewaldeten Lehne „die Wand" genannt, eine Menge Quadersandstein- 
blockc, welche einein solchen zcrstorten Kaniiue angchoren 
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Ueber dem Quader ruht der analog gehobene Planer, dariiber aber das 
neogene Braunkohlengebilde, welches mit viel sani'terer Neigung gegen Teplitz sich 
ausdehnt. 

Die Skizze Fig. 1 verdeutlicht diese Lagerungsforraen. 

Fig. l. 
M 

Durchschnitt am Fuss dps Erzgebirges bei Rosenthal uuvveit Qraupen. 
p. Gneis  und Porfyr, k. Qoadersandstein.       P. Planer. — h. Braunkohlenschichten. — a. Di- 

luviallclini und Schotter. 
Es ergibt sich aus diesen Verhaltnissen naturgemass der Schluss, class 

abgesehen von der Haupthebung des Erzgebirges, welche in einer frllheren Periode 
statt land, das Erzgebirge erst uach dem Absatz des Quaders und des Planers 
und vor dem Absatz der Teplitzer Braunkohlengebilde zu seiner jetzigen HOhc sich 
erhoben haben konnte; und dann, class keine dor innerbohmischen alteren Sedi- 
mentarformation (dor Silur-, Steinkohlen- und Permischen-Formatibh) bis zuni Erz- 
gebirge reicht, was naraentlich fur die Abschatzung des mittelbOhmischen Stein- 
kohlenbeckens si'ullich von der Eger von Wichtigkeit ist. 

Die Erzgebirgsspalte lasst sich von Tissa an in Hirer ostnordostlichon 
Eichtung an den Bruchrandern des Quader; langs -des sudlichen Fusses desTetsch- 
iier Schneeberges und dann weiter his gegen BOhm.-Kamnitz und Kalkcnau vcr- 
folgeh, was in dor Beschreibung dor Kreideformation naher hervorgehoben wird 
und offeubar mit der oben angefuhrten Deutuug zusammenhangt, dass namlich noch 
nacli  Absatz  dor   Kreideformation  eine Ilobung   des Erzgebirgssystems statt land. 

Aohnluhe Begranzungsverhaltnisse des Urgebirges linden sich im nordlich- 
Sten Theil von Bohinen langs einer siidosllichcn Linie von Schonlinde bis Liebenau 
und  Klein-Skal. 

Die Umgebungen von Schonlinde und Rumburg Bind oin Theil des grani- 
fischon Lausitzer Berglandes. welches mit dem Isergebirge zwisehen Friedland und 
Reichenberg oin geologisches Ganze bildet, ohwohl es durch das neogene Becken 
von Zittau von deraselben gel count ist. 

Pas durch tiefe Schluchten zerrissene Quader-Plateau dor siichsisch-boli- 
mischen Schweiz lehnt sich an don Lausitzer Grand langs einer Linie vein Pors- 
berg hoi Pillnitz liber Dittersbach, tiohnstein, Mtendorf, llinter-llermsdoii an, 
und erreicht hoi Flennehtlbel die bOhmische Granze, von wo es sich tlber Schnau- 
htlbel, Nou Koislwahle, Teichstadt, TannendOrfel und Innozenzendorf his /aim nord- 
lichen Ktisse dor Lauscho langs des Granites hinzieht. Hoi- Unterschied zwisehen 
dem hligeligen Granitland von Schonlinde und dem Quaderplateau von Daubitm ist 
auffallend und lasst die geologische Granze zwisehen dem Urgebirge und dem das- 
selbe unmittelbar bedeckenden Qtiadersandsteine schurf ziehen. 

Man sioht atich hior, dass die ganze Koiinationsreihe zwisehen dem Urgc- 
birge und  dor Kreideformation 1'ehll,  doch erscheinen die Quader am Granitraude 
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nicht gehoben,   sondcrn stossen   in ihrer horizontalen Lagerutig bis unniiltelbar an 
denselben an. 

Diese nnmittelbar horizontale Anlagerung dei' Quader an den Gi'anit ts't 
aber nur scheinbar. Scbon langst ist bei Bohnstein in Sachsen zwischen dem 
Granit und dem an ilm anstossenden Quader rin schmaler Streifen Jurahalkes be- 
kannt, der durcli die in demselben aogelegten Kalkgruben aufgeschlos&en, die 
merkwiirdige durcli Cotta vcroTfentliehte Ueberschiebung des Granites fiber den 
Jurakalk zeigt, wie sic in der Skizze Fig. 2. angedeutet ist. 

Fig. 2. 

Profil der Gr&nzverhaltniaso bei Holmstcin, nach Cotta. 
g. Granit. — j. Jurakalk. — i. Quader. 

Es lag die Vermuthung nahe, dass der Jurastreifen von Hohnstein sicb 
langs der Granitgranze aueb nach BOhmen hiniiberzieho and diese Vermuthung 
wurde durcli die bei Khaa und Nassendorl' unweit SchOnlinde gefundenen I'etre- 
fakten vollkomnien bestatigt. Der eigentlicho Fundort der Jiirapetiefakten bei 
Khaa sind alte vora Walde bedeckte Steinbruchhalden, welchc iibcr die eigentlicho 
Lagerung der Juraschichten keinen Aufschluss geben. Bei der gemeinschaftlichen 
Begehung dieses Terrains durcli die, Mitglieder der Section (Prof. Krejdf und Dr. 
A. Fric) iin August 1864, welclie bier der Fortsetzung des llolmstoiner Jurakalkes 
nachforschten, wurde in eineni Kalksteinbruche hart an der Granitgranze zwischen 
Neu-Daubitz und Schbnlinde ein vom Basalte durchbrochener dichter Kalkstein 
bemerkt, welcher sowohl durcli seine mineralogische Beschaffenheit als audi durch 
seine Lagerung sidi auli'allcnd von den Scliichten der Kreidd'ormaf ion iintersclieidet. 
Die Kalksteinschieliten sind steil aufgerichtet (40-50°) und fallen gegen Siidwesten 
ein; ein Theil des Quaders, dor den Kalkstein bedeck), hat dieselbe Lagerung, 
obwohl kaum in der Knt Terming von cinigen Klal'torn wieder die horizontale Schich- 
tung des Quaders herrscliend wird. 

Offenbar sind hier liings des Granitrandes die unmittelbar auf demselben 
anliegenden Scliichten gehoben, ja walirscheinlicli war eliedeni hier audi ein Kamm 
des gehobenen Quaders vorhanden, der aber wegen der Wcichheit des hiesigen 
Quaders allniaJilich verschwand. Die Skizze Fig. 3 stellt diese Lagerung in eineni 
Ideal-Profile dar. 

Fig.  3. 

Ideal-I'rolil dor Granzverhaltuisse des Granites bei Neu-Daubitz. 
g. Granit. — p. Porfyr. — !>. Basalt. — j. Jura. — k. i. Quader. 
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Die ffebungslmie langs der G-ranitgranze zieht sich nach Siidost und gehort 
domnach einem andoron Kysleine an, als das Krzgebirgo, doth ifet dnrch die steil 
aiafgerichteten Quaderschichten auch hier konslatirf, days eine Hebung dcs begrftn- 
zenden Urgebirges ebenfalls erst nach Absatz dcs Quaders stall, land. 

Die grosse Quadersandsteinpartie zwischen Kreibitu und Gabel, die glcich- 
falls auf dem Urgebirge raht, zeigt keine gehobenen Bander. An die miichtigen 
Sandsteinwiinde des Quaders bei Johnsdorf und Oybin (in der Lausitz) lehnt sich 
das neogene Zittauer Becken unraittelbar an und erst siidostlich von Oybin, wo 
sich ein gegen Siidost langgodehnter Srhiel'er-Gebirgszug zu entwickeln anfiingt, 
der am Jeschken seine huchste llohe erreicht, tritt wieder langs desselben ein steil 
gehobener Rand des Quaders als ein klippiger Kamm auf. Am auffallendsten ist 
dieser Kamm am Trogelsberg bei "Pankras entwickelt. Er besteht hier aus festem 
quarzitahnlichen Quader, der in miichtigen Banken unter 30° gegen SW einfallt 
und den unterliegenden Thonsehiol'cr iiberragt; am Kusse des Tiogolsbergcs ist 
aber der Quader wieder horizontal gelagert. (Fig. 4.) 

T Fig. 4. 

1'i'oiil der Granzverh&ltnisse bei Pankraz. 
/'. Schiefer. — Tc. i. Quader. — T. Trftgelsberg. 

Die Schiefer des Jeschkengebirgszuges gehoren nicht dem eigentlichen 
Urgebirge, sondeni einer Gruppe metamorphisrher (iobilde an, iiber die, weifcer 
unten naheres mitgetheilt wird. Da aber die Hebungsachse des Jeschken in ihrem 
siidOstlichcs Verlaufe mit interessanten Dislokationen des Quaderr-andes zusammen- 
hiingt, so mag hier schon oiwahnt werden, dass auch die Ilebung des Joschken- 
zuges zu seiner jefzigen Ilbhc, erst nach der Bildung des Quaders erl'olgte. Die 
Ilebung des Jeschken zeigt das Kigcnthiiniliche, dass Hire Uichtung fast senkrecht 
zu dem Streichen der I'hyllite und Schiefer desselben und zwar parallel der Linie 
vorlauft, nach welcher die Quader am TrOgelsberg gchoben erseheineu. 

Dieser Umstand ist namentlich desswegen beinerkenswerth, weil er im Zu- 
sammenhange steht mil, der richtigen Deutung des Begranzungsverhaltnisses dcs 
Quaders zu den alteren Formationen am Fusse des Jeschken. 

Langs des sudwestlichen Busses des Jeschkenzuges stosst von Vunkraz 
bis Bohddnhov der Quader in horizontalen Banken an der Schiefer desselben an, 
aber einzelne zerstreute BlOcke des festeren Quaders liings der Schiefcrgriinze 
machen es wabrscheinlich, dass auch hier ehcmals ein gehobener Rand dcs Quaders 
bestand, der aber spiiler darch Erosion zerstorfc wurde. Da wo der Quader fester 
ist, namlich von Bohdankov iiber Liebenau gegen Siidost, tritt auch alsogleich der 
gehobene Quaderrand als ein scharfer Kamm auf, den man dann iiber Klein-Skal, 
wo er von der Iser durclibroehen wird, gegen Koberov mid Prackov bis zum Ko- 
zakovberg verMgon kann.    Dei' Quader rulit hier nicht an I' den Phylliten,  sondern 
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auf Conglomeraten und rothen Sandsteinen der Permischon Formation, welche von 
machtigen Melaphyr und Quarzporphyrlagern durchsetzt und ebenso wie der Quader 
steil gehoben sind. (Fig. 5.) 

Fig. 5. 

Profit der Granzverhaltnisse bei Liebenau. 
f. Phyllit. — d. Dyas (rother Sandstein, Porphyr und Melaphjr). — h. Quader. — o. Planer. — 

o. i. Iscrsandstciu. 

Man konutc diese Hebung nach dem ersteu Anblicke fur cine Wirkung 
der permischen Porphyre und Melaphyre halten; wcnn man indessen den Umstand 
berucksichtigt, dass der Quader am Urgebirgsrande auch dort gehoben ist, wo der 
Melaphjr und Porphyr fehlt (bei Pankraz) und dass diese Gesteine in ihrem Be- 
reicbe mitten in der Dyas keine ahnlichen Dislokationen liorvorbringen, HO gelangt 
man zu der Ueborzeugung, dass der rothe permische Sandstein sammt seinen Por- 
pliyien und Melaphyren gleichzcitig mit dem Quader gehoben wurde und dass diese 
Hebung durch das alte Schiefergebirge und /.war erst nach der Bildung des Qunders 
erfolgtc, welche Ansicht iibrigcns auch darin ihre Bestatigung findet, dass der 
Porphyr und Melaphyr einc mit den Permischen gleichzeitige Bildung und desslialb 
viel alter ist als der Quader. 

Das Urgebirge tritt im nordOstlictien Bohmen (Adlergebirge) und im ost- 
lichen Bohmen (Cbrudimer, Caslauer Kreis) nocli in viell'aehe Periihrung mit der 
Kreidefonnation; die grossen Dislokationsspalten, die wir von Ilohnstein in Saehsen 
bis zum Kozakov bei Turnau langs des Urgebirgsrandes veriolgten, zieht sieh aber 
in ihrer weiteren siidostlichen llichtung ins Gebiet des Permischen hinein, woruber 
weiter unten gchandelt wird. — 

Nebst den grossen zusammcnhangenden Urgebirgsmassen treten im Aufnahms- 
gebiete auch Ideine isolirte Urgebirgspartien mitten in den neueren Formationen 
auf und bieten in ibren Verhaltiiissen niannigfaclies Inleresse dar. 

Im Gebietc der Kreidel'onnatioii des Leitmeritzer und Bunzla.uer Kreises 
tritt das Urgebirge auf zehn veisehiedencn Punkten auf, aus deren Vorlhoihing 
sieh der Schluss ziehen liisst, dass das Grundgestein, auf welclieni die Kreidefor- 
mation ruht, voin Erzgebirge und vom Jeschken an bis zum Egerflusse und von 
da bis zu ciuer Linie, die man sieh von der Egermundung gegen Liebenau gezogen 
denkt, zum Urgebirge gehort. 

Sikllich von der Eger und der angotloutetcn Linie bilden permische Sand- 
steine und wahrscheinlich auch silurische Schiefer und Phyllite die Unterlage der 
Krcidelbrmalion. 

Die crwiihnten isolirten Urgcbirgspartien sincl folgende: 
1. Der quarzfuhrende Porphyr zwischen Jcmig und dem TepUttwv ScMo8$- 

berge, aus (lessen Kliiften die beruhmten Tliernie:i  von Teplitz ( ntspringen und auf 
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wekhem die reizende Badestadt mm grftseten Tlieil steht. Dieser Porpliyr stimmt 
vollkonmien uborcin mil dem Porphyrgestein des Erzgebirges zwischen Niklasborg 
und Grattpen und bildet die anmittelbare Unterlage der TepJitzer Pltoergebildet 

2. Der Lomsmfelsen bei Weisskirchlite mitten ini Btraunkoblenbecken 
zwischen Teplitz und Eichwaid besteht ebettfalls aus Porphyr, der cine Decke von 
Tourtiaschiehten tragt, und detrtet darauf Inn, dass der Porphyr die Schichten der 
Kreideformation vom Erzgebirge bis nacb Teplitz unterteuft. 

:;. Eine kleine Gneispartie bei Rutsch an dor Strasee zwischen Borislau 
und Teplitz mitten zwischen Basaltbergen, obenfalls mit. aufgelagertena l'liinor. 

4. Der Gneis von BiHri tritt in tiefeingeschnittenen Thalern untor don 
Gebilden dor Kreideformation auf und stinnnt dom Streichen und dor mineralo- 
giBchen BoschalVenlio.it naeb vollkommon mit dom Erzgebirgagneis uberein. Es isfc 
bior grOsstentheils grauer, theilweise audi rotbor Gneis. 

5. Bei Vatislav tritt untor dom Quador und Planer eine kloino Sobolle 
von grauero Gneise. obenfalls  mit dem nordosllichen Streichen des Erzgebirges auf. 

(i. Bei Mileschau am Fusse der Phonolithpyratnide des Bonrversberges 
ragt obenfalls eine kleine Klippo von grauem und rotben (Jnoise unter dem Planer 
und Basalt empor.    Das Streichen 1st 808. 

7. Im Woparnerlhal, zwischen Welomiii und UernoseJe, dann zu boidon 
Seiten der Elbe, wo namentlich am rechten Ufer dor durcb seine uralten ErdwiUle 
ausgezeichnete Hradekerberg sich erhebt, tritt rotbor Gneis mit Glimmerschiefer, 
Amphibolitschiefcr und Kalksteinlagern in solir interessanten Verhaltnissen auf, 
ihdem or von machtigen quarzftlhrenden Porphyrlagern bogleitet wird, welclio in 
prachtigen sechskantigen Sftulen brechen. Er ist von Quador und Planer bedeckt 
und gehort seinein nordostlichen Streichen nacb zum Erzgebirgssystem. Die tiefe 
Elbespaltc zwischen den Bergen Skala und Hradek, welche diese Urgebirgspartie 
durcbbricht, schliesst das Gcbirge auf eine fiir den Geologen sehr erwunscbte 
Weise auf. 

8. Die linken Eelsengehange des Elhethales bei Bongstoh zwischen Pomerle 
und Topkowitz entblossen obenfalls eine kleine Urgebirgspartie, welche durch 
ihren metamorphischen Charakter zu don geologisch interessantesten Partien des 
Elbethales gehort. Ein von Erzgaugen (Bleiglanz, Zinkblende, Pyrit) durchsetzter 
syenitahnlicher Griinsteinstock ist bier von felsitartigen Gesteinen begleitet und 
von veranderto.n verharleten Plilnermergeln bedeckt und das Gauze auf die man- 
nigfacbste Art von Kelsitporphyr- und Trachytgiingen durehsehwarmt, an denen 
man die cigcnthiimliehst.cn Gesteinsmetamorphosen beobachteu kann. Eine kleine 
Gneispartie gehort liior auch zu don Begleitern des Griiusteines. Die schieferigen 
Gesteine. streichen nacb NO und fallen nacb. NW ein. 

9. In dem von hohen Sandsteinwanden umsaumten Elbthal nordlieh von 
Tetschen tritt zwischen Laube und Niedergrund obenfalls das Urgebirge unter dem 
Quador zum Vorschein und zwar in dor siidlichon Halfte aus Phyllit mit SO 
Streichen und NO Einfallen), in dor uordliclion Halfte unterhalb Mitterrand aus 
Grand, bestehend. 

Der Quader ruht bier, so wie iiberall im Bereiche des Erzgebirges, nn- 
mittelbar auf dem Urgebirge. 
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10. Milieu ini Quadcrlorrain zwischcn Dauba mid llabslein tritt der Ma- 
srh'wil-rr Berg oder Chlum ebenfalls als eine isolirte Urgebirgsinsel auf. Seio 
Gipfel besteht zwar ans Plionolitb, abev der westlicbe Theil seines Riiekens aus 
rotliem Gneis und cbloritischeui Schiel'cr. Alte Halden zeigen, dass bier ebemals 
ein Bergwerk bestand. Das Streielien ist SO mit einem sehr steilein EJimfall gegen 
A' W. Da die Quadorsandstoine ganz horizontal an diesen Berg sicli anlagern, so 
liat er offenbar eine Insel mitten im Kreidemeere gebildet. 

Im ostlicheti Theile der bohmischen Kreideformation (Jiciner, Kflniggratzer, 
Chrudhner Kreis) tritt das Urgebirge ebenfalls in einigen isolirten Partien ani', 
aber in Begleitung der permiscben rotben Sancteteine, wclche von Norden her den 
Quader unterteufen. 

Einzelne isolirte Gneis- und Phyllitfelsen inmitten des permiscben rotben 
Sandsteines zwischen Ketzelsdorf und Pilnikau, dann siidlieli von I'ecka und Neu- 
Paka zeigen, dass die iiermiscbe Formation bier unmittelbav auf dem Urgebirge 
ruht und dass die alteren Sedimentarformationen bier fehlen. 

Wir wollen uns aber auf die Aufzfthlung der Urgebirgspartien im Gebiete 
der Kreideformation beschranken, welehe hiedurch ein erhohtes gcologisebes Inter- 
esae gewinnen, als dieselben mit grossen llobungsspalten im Zusammenhnnge 
stehen, die in der siidostlichen Portsetzung der friiber angeftlhrten llebung des 
Nordrandes der Kreideformation diese Pormation bis nacb Mahrcn durcbsetzen. 

Diese einzelnen Urgebirgsparti-en sind folgende : 
1. Die Fliyllitpartie siidlieh von Pvchi, am Jaworkabaehe zwischen B61a 

und Uhlif. Sie ist nordlich vom rotben pennischon Sandstein, siidlieli und ostlicb 
vom Quader umsaumt.    Ibr Streielien ist SO, das Einfallen SW. 

2. Der Ztvicinberg nordlich von Miletin. Dieser bedeutendc Berg, auf 
dessen Kuppe die weithin sicbtbare Johanniskircbe in einer Ilohe von 2124' stent 
und von wo aus eine der pracbtvollsten Aussichtcn vom Riesengebirge bis gegen 
Prag sich eroffnet, ist nur auf der nordwestlicben Seite vom rotben permiscben 
Sandstein, sonst aber ringsum vom Quader umgeben. 

Der Kern des Bcrges ist ein gneisartiges krystalliniscbes Gestein, welches 
in cblorit- und talkfubrenden Pbylliten eingelagert ist. Die bocbste Kuppe, dem 
nordlichen Rande genahert, besteht aus quarzigen Scbielern. Das Streielien ist SO, 
das Einfallen SW unter steilen Winkeln (GO—80°). 

Die nordostlicbe steile Seite des Bcrges, wo die Phyllite in fast senk- 
rechten Terrassen aufsteigen, liegt genau in der Biebtung einer sudosllieh verlau- 
i'enden  Hebungsspalte,   welcbe   im permiscben Sandstein   bei Lewin-Ols   beginnend 
lanes der steilen sudliehen Lehnen des.Koniginbol'ertbales ins jegen Hefmanic bei 
JaromSr durch das Gebiet der Kreideformation sich hinzieht und cine grosse Ver- 
werfung des Quaders veranlasst. (Siebe Pig. G.) 

3. Durch eine abnliche nordostlich vorlaiifende llebung wird der mit dem 
Koniginbofer Bergzuge parallele Quaderrueken des Ohlum gebildet, wclcber von 
Konecchlum iiber Horic bis gegen Biirglitz sich ausdebnt und die Tbnlniederung 
von Belohrad und Miletin von Siiden aus umsaumt. Die Bache Jaworka und 
Bystfic durchbrecben diesen Ilobenzug von Nord gegen Siid und gewahren in 
ihreu schroffeu Querthiilern eiuen Einblick in den Bau dieses Riiekens. Man findet 
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bier  uuter dem  gehobenen  Nordrand dea Quaders bei 
Mezihof im Quertbal der Jaworka gneisartigeu Schiefer 
mid nordlich  von Bofic im Qaerthale der BystHc per 
miache Sandsteine  raid PhylUte anstehend,   welche mit 
SO Streichen gegen SW einfallen. (Fig. 6.) 

4. (lanz iihnliche durcli die Hebung des Urge- 
birgee entstanden Verwerfungsspalton treten im <">st,lichen 
liohinen im Gebiete dor Kreidefonnation auf und er- 
weisen sicli ihrem sudOstlichen Verlaufe nach ebenfalls als 
die Fortsetzung der Hebungsspalton, wclche den Fuss 
des Riesen- und Adlevgebirges begleiten. 

Diese Spalten  sind gleicb  wie die Miletiner Ver- 
werfung schon   im Terrain  durcli   ausgezeichnete Thal- 

! "i furchen angedeutet  und  zwar kann  man   selir deutlich 
H s drei  derselben  unterscheiden.    Die  nOfdlichste  dieser 
.§ a Thalfurchen beginnt bei Reichenau und zieht sich ttber 
^ g Deutsch-Rybna,   Bohm.-Rybna, Landskrou bis zur mah- 
g <s risehen (Iriinze. Bei I/ttir erscheinen unter dem Quader 
H I   Granit nnd Gueis,   die sicli zu ansehnlicben Bergen er- 

.S fc heben  (Ghlumbcrg 1890');   auf  dem   Urgebirge   ruhen 
= g dann im weiteren  si'idostliehon Verlaufe  der Thalniede- 

. rung permische   Sandsteine,   die von beiden Seiten der 
•§ I  Spalte vom Quader bedeckt sind. 
ic <4 Die mittlcrc Thalfurcbe beginnt bei Wamberg im 
B p' Plilncr und zieht sich dann  fiber Pottenstem, Sopotnic, 
11 Lichwe, Wildenschwert, Bohm.-Trubau bis iiber Zwittau 
g <u in Milhren. 
| I Audi   in   dieser Thalfurcbe tritt  am  Randc  der 
I § Verwerfungskluft Urgebirg(! zum Vorschein, und zwar 
|j Z Granit bei Pottenstein, Phyllit und permische Sand- 
| | steine bei Wildenschwert, SOnst aber ist die Thalfurche 
| ^ durchgehends von Gebilden der Kreideformation an- 

" gefullt. 
Die siidlichste Thalfurcbe ist weniger regelmassig 

in ihrem Verlaufe. Sie bildet das Liingenthal bei 
Skrownie und Ronsocha, wird dann auf der Strecke 
zwischen Bezprav und llradek vom stillen Adlerflusse 
durebstromt, setzt in ihrem weiteren Verlaufe im Tbale 
von Ritte (Retova) fort und ist endlich noch in den 
Schlucliten bei Kozlov und Schirmdorf erkennbar. 

Das Urgebirge (Granit) tritt am Hebungsrande 
dieser Thalfurcbe nur an einem Punkte in sehr unter- 
geordneter Weise auf, namlich im Adlerthale zwischen 
Bezprav   und Hradek,   die  Spalte   aber  ist   durcli die 

I 

p-i 
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nntielinale Eagernng der Quader und Planer sehr kennt- 
licli. Die beifolgende Skizze Fig. 7 erlautert diese 
Verhaltriisse. 

Die mo.hr odor weniger stedlen Schichtenaufrich • 
frungen dor ECreideformation, woloho sieli, wie gezeigi 
wordon, von dor La/usitzer bis zur maliiisolien Grftnze 
parallel dor Hebungsachse des Riesen- und A.dlerge- 
birges Verfolgen lasst, zeigon uhzw.eifelb.aft, dass He- 
bungen des Urgobirgos noch naoli A.bsatz dor Kreide- 
formation stattfanden und weit vom Fusse des krystal- 
linischen Gebirges parallele Spfllten im Quaderterrain 
borvorbracliton, kings deren sich ansolmliolio Thalgrtlride 
ausbildeton. 

Zu diesen  durch das Urgebirge bewirkten steilen 
a •%   Aufrichtungen   dor   Kroidolbrtnation   gehoren   auch  die 

i  attsserhalb   des   A.ufnahmsgobietes   in   dor   Grafschaft 
(ilalz, bei MiU.elwalde, Kieslingswalde und Habelschwerd, 
dann bei  Schdldberg   in   Mahreti   beobnchteten  steilen 
Saadstein- und MergelscMchten, so wie audi die zwi- 

•-  sehcn rotlion Snndstoinen eingekoilte Partie von Planer 
'£  boi Sehwadowitz, da alio Klufte, langs deren diese Ver- 

_. |   werfnngen beobachtet wordon,   rrvit don vorhergehonden 
S g   ein paralleles sttdfistliches Streichen haben. 

3 S g Eine nabere Bestimniung dor Periode,  in welcher 
® j   diese  Hebung   statt fand,    lasst   sich   mit  Sicherheit 
'  .«. nicht  durchftihren, da jlingere Formationen als die der 

Jj S  Kreidegebilde   im    Gebiete   des   bOhmischen   Quaders 
j| a  fohlen.    Bios  in   die Thalsonluing von BOhm.-Trtlbau 
Gr o 
., >   und von Landskron greift von Mahren aus  die neogene 
I %  marine Tegelbiidung ein, wahrscheinlich ein Absatz cres 

m w   noogonon   Meeres  in  einetti  fiordartigon   I'.nson.   Diese 
g     aeogenen   Tegel   erscheinen   nicbt   gehoben,   sondern 
g      lagern horizontal theilweise auf den dislocirten ('alia- 
a      nassen-Sandsteinen  (bei  Bohm.-Triibau   und  Abtsdorf), 
'S      theilweise auf rotben Sandsteinen der Dyas (bei Lands- 
-|      kron).   Die Hebung des Urgebirge®, durch welche die 
o=      SchichtenstOrung   im    Gebiete    des   Quaders   bewirkt 

wurde,  ist demnach alter als dor Abtsdorfer neogene 
f       Tegel. 

•§ Einen   weiteron   Anhaltspunkt   mtlsste  man   erst 
»      weit ostlioh  in den  Earpathen suohen, wo  die  Eocan- 

bilduhg dor Nohmraliten-Sandsteme  durch ihre  steile 
und zu den Neogenbildungon discordanto Lagerung <*in0 

-<     Hebung des Urgebirgskernes  dor Karpathen nach dem 
Eocan   andeutet.     Die   zu   jener Zeit   stattgefund'ene 

I 
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Hebung  des Urgebirges kann  audi  die Dislokationen  im bohmiachen Quader be- 
wirkt liaben. 

Selbstverstandlich ist nach dem heutigen Stande der Wissenschaft bei 
diesen Hebungen kein Hervorbrechen von feurigflussigem Granit Oder gar von erup- 
tivem Gneis vorauszusetzen, indeni in der ganzen Linie des aufgerichteten Qua- 
derd keitie Spur von einem Kontakte des Sandsteines mit feurigflussigen Massen 
vorkonnnt; es ist vielraelir die liber die Sedimcntargcbilde sich onipordrangende 
Ansebwellung der krystallinischen Gesteine jenem stillen, ununterbroehen thatigeii 
metaniorpliischen Processe zuzuschreiben, der die Uuibildung und Volunizunahme 
idler Sedimente zur Folge bat. 

I. b) Die laurentinische Eomoongruppe. Die Verbreitiuig dieser Schichten- 
gruppe krytallinischer Gesteine ist in Bohineii eiue selir bedeuteude, indeni nach 
dor Analogic der Eundorte des Eozoon die sammtlicheii aniphibolitisclien und 
kalkftlhrenden Gneise und Phyllite bieher zu zahlen sein werden. 

Das Eozoon wurde bislier an drei Punkten in Bolimen gefunden, bei 
Krwmmau, Raspenau und Byehnov (sildlich von Ryehenburg) und zwar iiberall 
in gleichen Verhaltnissen, namlich da, wo der mit Kalkstein vorkommende Ser- 
pen tin in anipliibolitischc Gneise oingckgert ist. 

Zur Orientirung der verebrten Leser dieses Berichtes, welclie nieht Geo- 
logeii vom Fache sind, sei es erlaubt, eine kurze Erlauterung tiber das Vor- 
kommon und die geologische Bedeutung des Eozoon zu rekapituliren. 

Die Hypotbese der alteren Geologen tiber den feurigfliissigen Ursprung 
des Urgebirges und nameutlieli der gescbichteten Glieder desselben (Gneis, Gra- 
nulit, Glinimerschiefer) wurde durch die cheinisch-geologischen Studien von Gust. 
Bisehof und andere Eorscher unhaltbar, und es gewann die sclion friiher von Lyell 
angeregte Aunahnie einer allmalilichen Metamorphose sedimentarer Schichten in 
krystallinische Gesteine immer grossere Bedeutung. 

Demgem&ss betrachtet die neuere Geologic sammtliche geschichtete Gesteine 
des Urgebirges als das Resultat einer i'ortschreitenden cheuiischen Uniiinderung 
und Krystallisation des urspriinglieh mechanisch abgesetzten Mineralstoffes, und in 
diesein Sinne wurden namentlich die in den hbheren Etagen der Gncisformation 
so hiking auftretendeu Graphitlager sclion liingst fiir die umgeiinderten Reste orga- 
nischer Substanzen gehalten, und hiemit die Ansicht von der friiher nicht vermu- 
theten Existenz  organischer Wesen   in der Periode  des Urgebirges ausgesprochen. 

Einen uberraschenden Beleg f'iir diese Ansicht boten die geologischen Auf- 
aahmen von Kanada, welche unter Leitung von Will. Loggan in den Jaliren 1856 
bis  18(11 ausgefuhrt wui'den. 

Die Reiheufolge der kaiiadischen Gebirgsschichten wies folgende Gliederung 
devaelben von oben nach unten nach: 

Quebeclc Schichten, entsprechend den tiefsten Petrefakten fuhrenden Silur- 
Schichten Bohniens, der Barrande'schen Etage G von Skroj und Jinec. 

Huronische Schichten, enthaltend hauptsachlich versteinerungsleere Quarzite 
"nd  chloritische Schiefer, analog den bohmischen azoischen Thonschiefern. 

Obere Laurentinische-Schichten, enthaltend hauptsachlich krystallinische 
^cldspathgesteine ohne Vesteinerungen. 

2 
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Ihi/err Lawentinische SnMchtm, enthaltend rothe (incise, Quarzite, IToru- 
blendegestein mit Lagern von Serpentin mid krystallinischen Kalksteinen, 

Der allmahliche Uebergang der Petrefakten fiihrenden Schichten in verstei- 
nerungsleerc Gesteine lenkte die Aufmerksamkeit der amerikaniselien (ieologen 
auf das etwaige Vorkommen von organischen Resten in den letzteren Gesteinen, 
nanientlich als Sterry Hunt die Mftglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit des Vorkoinmens 
derselben an dem Auftreten von Schwefelmetallen naehwies, deren Bildung durch 
Einwirkung von organischen Substanzon auf metallisclie Sehwefelsal/.c erklart 
wevden kann. 

Und in der 'Unit gelang es dem (ieologen Mac-Oulloch in den Kalkslein- 
lagern am Ottavaflusse in Kanada. Spuron von organischen Resten aufznfmden, die 
Loggan anfanglich fur korallenahnliche Versteineruogen hiell. 

Die (iesteinsmasse dieser Reste ist ein von Serpentin durchdrungenor 
Kalkstein oder Doloinit und zwar zeigle die korallenahnliche Partie Zellenwiinde 
aus Kalkstein bestehend, wahrend der Inhalt der Zellen aus Serpentin ge- 
bildet erselieint. 

Die englisclien Geologen, donen Loggan im .1. 1862 diesen interessanton 
Fund vorlegte, hielten denselben fur zufallige Mineralkonkretionen, bis sich der 
amerikamsche Palaontolog Dr. Dawson und der vorzuglicftste Kenner der lebenden 
Foraminiferen Carpenter (in London), in Folge eingehender mikroskopischer Unter- 
sucliungen und Vergleichungen mit lebenden Formcn fur den thierischen Ursprung 
jener Reste erklarten und dieselben der Klasse der Foraminiferen einreihten. Die 
neuesten Untersuchungen bestatigen vollkommen diese Ansicht. 

Dawson benannte dieses hochwichtige Petrefakt Eozoon canadensis und 
bezeichnete hiemit den Ausgangspunkt fur eine tiefeingreifende Aenderung in den 
Ansichten fiber den Ursprung des Urgebirges, indem man nun den Beginn des or- 
ganischen Lebens auf der Erde schon in die Periode der krystallinisclien Schiel'er 
verlegen musste und hiemit der Theorie des feurigfliissigen Ursprunges des Urge- 
birges, niimlich das vollstandige Fehlen von Petrefakten in deniselben, eine fhrer 
Hauptstiitzen cntzog. 

Die Analogic in der Reihenfolge der alteren Gebirgsschichten Polimens 
und Kanadas erweckte gleich nach der VerOffentlichung des kanadischen PtrndeS 
die Vermnthang, dass audi in Bflhmen das Eozoon atrfgefunden werden konnte. 
Dr. A. Fric unteisuchte in Folge davon im Jahre LS6.r) eine Partie von Ophical- 
citen von Easpenau, welche indessen wegen direr vorherrschend krystallinisclien 
Struktur an den angesc.hliffenen Flftchen koine Anhaltspunkte darboten, uud erst 
in einer Suite dieses Gesteines, welche sich Dr. Fric von Easpenau einsendcn 
liess, fand or wirkliehe Eozoonrestc, deren Idontitat mit dem kanadischen Eo- 
zoon er an den von II. It. Jones aus England ihm eingcscndctcn ainerikaniselien 
Exemplaren konstatiron konnlc. Dr. Fric legte scinen Fund in der Kitzung der 
konigl. bohin. golehrten (iesellschaft am 29. .laniiar 1800 vor. 

(ileichzeitig entdeckte Prof, von Hochstetter das Fnzoon in den kalkigen 
Serpentine® von Kruminau (Sitzungsbericht der k. k. Akademie der Wissensclia.lroii, 
4. Januar 1866) und Prof. Gumbel in einem ahnlichen Gesteine bei Passau (Siz- 
zungsbericht   der   k. Akademie   der Wissenscliaften   in   Miinchen 1866 I.  1.)   und 
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audi aus Wand, Sdiottland, Finnland berichtete man (lber neue Fundo dieses merk- 
wtlrdigen Gebildes, 

Audi die im zweiten Jahresberichte des Durchforschungskomites (1867) 
ausgesprochene Vermuthung, dass sich das Eozoon audi nodi an anderen Lokalitatcn 
in Boliinen linden werde, bat ihre Bestatigung bei den Aufnahmsarbeifen im 
Jahre 1867 erhalten, indein Dr. A. Eric" in den das Kalksteinlager bei Rychnov 
(im Chrudimer Kreise) begleitenden Dphioliten das Eozoon auffand. 

Was nun den Fundort Baspcnau betrifft, so liegt dieser Ort am nordliehen 
Fusse des aus Granitit bestehenden [sergebirges und zwar in einer Gneisregion, 

Welche den nordliehen Fuss des [sergebirges unisaumt, und sidi aus der siich- 
siscben Lausitz durch das Friedlftndische nach Schlesien verbreitet. Der Gneis ist 
von Basalt und Phonolith mannigfach durebbrocben und von ncogenen braunkoblen- 
ftihrenden Schicbten und von Schotter bedeckt. 

Die unmittelbar an den Granitit des Isergebirges stossenden Gneise sind 
graue Gneise, und auf diesen lagert mit ostnordostlieheni Streichen und steilem 
noi'dwesllidiem Einfallen ein quarziger Glimniersehiefer und Cbloritschiefer, der mit 
amphibolischeni feldspatbhaltendem (iesteine abwecbselt. 

In diesem letzteren Gesteine nun tritt am Raspenauer Kalkberg ein in 
einige Banke abgesondertes und etwa 100 Fuss machtiges Lager von krystalli- 
nischem Kalkstein auf, welches von Serpentin begleitet wird. Streifen von rothem 
diloritischem Gneis und Pliyllit und Uebergilnge von Amphibolit in Serpentin und 
Chrysotil trennen die einzelnen Banke des Kalksteines, der hier in grossen Stein- 
bruchen abgebaut wird, von einander; an einem solchen ampbibolischen Zwischen- 
lager ist eingesprengtes Magneteisen, Zinkblende und Pyrite zu sehen. Jede 
Sohle der grauweissen krystallinisdien Kalksteinlager ist mit griinlidiem Serpentiu 
impragnirl; und geht in ausgezciclineten Ophiealcit liber; nainentlich gilt dies von 
dem tiefsten unregelmassig gevvundenein Lager, wo eben die besten und meisten 
Exemplars von Eozoon nufgefunden wurden, so dass sich die Sohle dieses Lagers 
so zu sagen als ein zusaninienhangendes Eozoonriff darstellt. In vollkommener 
Ubereinstiminung mit dem Loggan'schen Eozoon sind audi die Zellenwande der 
Kozoonreste von Uaspenau aus Kalkstein gebitdet, wahrend der Zelleninhalt aus 
Serpentin besteht, was an geatzten Sdiliffflachen deutlich zum Vorschein kommt. 
(In der Pariser Ausstellung von 1868 waren ahnliche Eozoonreste aus Preuss.- 
Schlesien ausgesfcellt) 

Das Ifangende des Kalksl.einlagers bilden rothe streitige Gneise, welche 
ttordlidi von diesem Vorkoninien nodi einige kleine Phyllitpartien enthalten ; 
ebenso ist in der siidwestlichen Fortsetzung dieser Gneise bei Wittig in dieselben 
grauwaekenarligcr Sdiicier eingekeilt. Jokely (Jalirbuch der k. k. geol. Reiclisanstalt 
'850 pjig, 38I u. s. f.) halt diese Schiefeitpa/rtien 1'iir Schollen einer Schieferfor- 

Mation, welche durch das Empordringen von neuerem eruptivem Gneis zerstort 
Wl|L'de; indessen ist die Lokalitat von Raspenau, wo man so auffallende Ueber- 
gftnge des Ampliibolit.es und Phyllites in den sogenannten neueren Gneis sieht, so 
w_ie der Gneis von Wittich mit seinen Uebcrgangen in grauwackenartige Schiefer, 
vielraebr ein Beleg fur die metamorpbischo Natnr der dortigon krystallinisdien 
Gesteine, was durch das Vorkoninien von Eozoon iiberdies auf eine evidente Weise 
bestatigt wird. 

2* 
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Der zweite Fundort des Eozoon befindet sieli im ostlichen Theile des 
Aufnahmsgebietes, in den Kalksteinbriichen bei Bychnov im Chrudimer Kreise. 
Dr. A. FrLB hat diesen Steinbruch, in welchem er den geologischen Verhaltnissen 
zu Folge das Vorkommen von Eozoon vermuthete, am 15. Mai 1867 bei Gelegen- 
heit der Untersuehung der Quader von Skuticko besucht. Das Kalksteinlager, 
welches bei Rychnov durch Steinbruche aufgescblossen ist, tritt im rothen Gneise 
auf und ist von Amphibolit und Serpentin begleitet. Der Kalkstein tritt theilweise 
in knollenforinigcn Konkretionen auf, welche an manehu silurische Kalksteine von 
Mittelbflhmen erinnern. Esfolgt einem nordnordOstiichen Streicben mit sudflstlichem 
Einfallen und dehnt sich von Bohm.-Rybna bis in die Nahe von Krouna aus. Seine 
Machtigkeit betragt einige Klal'tern. Ebenso wie bei Raspenau tritt das Eozoon 
auch hier im Liegenden des Kalklagers auf, da wo dasselbe durch den beglei tender) 
Serpentin impragnirt ist. 

Die palaontologische Untersuehung der Eozoonreste theilt Dr. A. Frio 
weiter unten mit. 

I. c) Vie mctamorphiachen Schiefer wurden bei Gelegenheit der Unter- 
suehung der Kreideformation, mit der sie in weiten Streeken zusammenstossen, auf 
ilire etwaige Petrefaktenfiihrung untersucht, indem nach der Analogic mit ahnlichen 
Schiefergebilden in Sachsen und Sehlesien das Vorkommen von silurischen, devo- 
nischen oder Bergkalk uml Kulmversteinerungen vermuthet werden konnte. Na- 
m en Mich wurde in den Jahren 1804 und 1866 das Jeschkengebirge in dieser Rich- 
tung untersucht, welches aus Phylliten, quarzigen und aphanitischen Schiefern mit 
Kalksteiiieinlageningen besteht, die in ihrem wostlichen Verlaufe bei Pankraz und 
am Nordabhange des TrCgelsberges eine grauwaekennrtigc Beschaffenheit annehmen. 
Fine isolirte Partie von Grauwackenschiefer, zwischen dem Granit und Gneis bei 
Georgenthal eingezwiingt, ist von iihnlicher Beschaffenheit. 

Die Vermuthung des Vorkommens von Petrefakten wurde sehon bei der 
ersten Untersuehung (1864) der Kalksteinbriiehe von Pankraz bestiitigt, indem 
daselbst von Dr. A. Frio" deutliche Crinoidenglieder und ein an Bellerophon erin- 
nerndes Fossil erkannt wurde. Die Untersuchungen der Schiefer und Kalkstein 
bei Svella. und Eisenbrod (1866), so wie der Grauwacken und Kalksteine bei Podol 
(Chrudimer Kreis 1868) batten kein positives Resultat (im Kalksteine des letztge- 
nannten Ortes sind sehr undeutliche Spuren von tliierischen Rost.cn), indessen ist 
schon der Fund von Pankraz ein wichtiger Fingerzeig, dass wahrseheinlich ein 
grosser Theil der das Iser-, Riesen- und Adlergcbirge begleitenden Schiefer zu den 
paliiozoischen Formationen zu reclmen sein werden. 

Eine nahere Bestimmung der Formation lies sich aus den aufgefundenen 
Versteinerungen nicbt ableiten, die Crinoidenreste weisen abcr auf eine dcr paliio- 
zoischen Formationen unweifelhaft hin. 

Die Gebilde dieser Formationen begleiten nicbt bios die nordliehen Griinz- 
gebirge, sondern treten auch sehr deutlich, namentlieb als grobkOmige Grauwacken 
und Conglomerate am Nordabhange des bolini.-mahrischcn Urgcbirgs-Plateaus auf, 
welches von Elbe*Teinitz gegen Podol und Richenburg sich hinzieht. 

Die metamorphisehen Schiefer und die neueren auf dieselben gelagerten 
Grauwacken  bilden   eine   weite   Mulde   zwischen   dem   Adlergebirge   und dem er- 
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waluif • n Urgebirgsrande, in welcher Schichten der Permischen und Kreideformatidn 
abgelagert Bind. 

Die Qfthere Untersuchung dieser Partien wird im Zusammenhange mit dem 
Urgebirge vorgenommen werden. 

II. Die Silurformation wurde bei den Begehungen der Kreideformation in 
iliri'in nftrdlichen Theile zwischen Strasic und Ouval beriihft, wo der ausgewaschene 
und mannigfacli zerrissene SUdrand der Kreideformatioa dieselbe bedeckt. Der 
grfisste Theil derselben geh&rt bier der Barrande'schen Etage B und D. 

Einen Streifen von Kieselschiefern (Etage />') und eisensteiuffthrdnden 
Schichten (dv) sieht man im Gebiete der Kreideformation zwischen Myskovic und 
Brandeis; eine kleine Partie von Phylliten wahrscheinlich den azoischeii Schichten 
der Silurformation angehorend tritt am westlielien Fusse des Winaficer Basalt- 
berges bei Kladno auf, und ist von rothen permischen Sandsteinen bedeckt, welche 
ihrerseits wieder eine Ueeke von Quader und Planer tragen. 

Ein Besuch der grossartigen silurischen Eisensteinlager bei Nufiic bei Ge- 
legenheit der Untersuchung des Siidrandes der Kreideformation (1868) bei Prag 
bibrle zu der Kenntnissnahme der iutoressanten palaontologischon Kunde des H. 
Bergingenieura Helmhacker ini Gebiete der Niicicer Trybaue, welche diese Eiscn- 
stelne keineswegs in die /one der Komorkuer Schichten ((/,), sondern in die /one 
der Zahofaner Schichten (<?4) verweisen und hiemit das Vorkoinmen von Eis'e'n- 
steinen auch in den boheren Zonen der Etage I> konstatiren. 

III. Die Steinkohlenformation beschaftigte im Jahre 1886 die geologische 
Section, insofern sie die unmittelbare Unterlage der Kreideformation zwischen Ra- 
konic und Kralup bildet. Mine Detail-Aufnahme der einzelnen Steinkohlenbecken 
wird von einigen Faehmaunern, welche Theiliielmier und Mitarbeiter der geoWg. 
Section sind, vorgenommen werden. So hat fur das Becken von Kladno, BuStS- 
hrad und Votvovic II. Vala, k. k. Bergrath und Direktor des Kohlenbergbaucs in 
Kladno, seine Theilnalinie freundliclist zugesagt, das Uakoniccr Becken gedenkt llerr 
Zupansky" zu bearbeiten. Die ausgezeichnete Aufnahme dieser Becken dutch Herrn 
Lipoid, nun Bergwerksdirektor in Idria, wird die Grundlage des weiteren geolo- 
gischen und bergmannischen Details bilden. 

Die kleineren isolirten Becken zwischen Radnic und Beraun wurden durch 
''ine Reihe von Jahren voni II. Karl Feistmantel, Htittendirektor in Neuhutten bei 
Beraun nntersucht, und ein Theil dieser Arbeit, niiinlich die Beschreibung der 
Steinkohlenbecken   von  Radnic  isl   schon  jetzt diesem Bande einverleibt worden. 

Im Scblan-KIadner Becken hat die Section vorlaufig ihre Thatigkeit dem 
Einsammeln vom palaontologischen Material zugeWendet, wobei die Herren, k. k. 
Bergrath Vala und Bergingenieur Korvin einen namhaften Beitrag an werthvollen 
Pflanzen lieferten. Der interessanteste Fund wurde im Juni 1868 gemacht und 
zwar auf dem Kohlenausbiss in Kralup (Cervena Hfrrka genannt), wo unter den 
Pflanzenresten des tiefsten Kohlentlbtzes durch den Petrefaktensammler der Section 
ein wohlerhaltener echter Skorpion aufgefunden wurde. — 

Aus dem gesammelten Material liisst sich schon jetzt erkennen, dass man 
hn Bereiche des Schlaner Steinkohlenbe'ckens ganz analoge Zonen in den einzelnen 
Kohlentlotzcn wird untersebeiden konnen,   wie sie Prof. Geinitz  fur das Zwickauer 
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und Cheinnitzer Becken in Sachsen nachgewiesen hat. Die tiefsten und mach- 
tigsten Flotzc bei Votvovic, Kladno und Rakonic entsprechen der zweiten und 
dritten d. h. der Sigillarien- und Oalamitenzone; die hohercn und minder machtigcn 
Flotze bei KoleC, Podlesfn, Sehlan der vierten und fonften d. Ii. der Annularien- 
und Farrenzone von Zwickau. Die Machtigkoit und die Qualilat der Steiukohlen- 
tldtze ist im offenbaren Ziisaninienhange uiit der Beschaffenheit der die Klotze be- 
gleitenden Ptlanzenabdriieke, so dass audi der praktische Bergbau von der genau- 
eren Kenntniss dieser Abdri'ieke und dcv Art ilirer Vcrtheilung ein wicbliges Hilfs- 
mittel zur Abschittzung und zuui rationellen Abbaue der Koldentiolze gewin- 
nen wild. 

Von grosser Bedeutung fur unseren Steinkohlenbergbau ist der scbon von 
f'ruheren Geologen konstatirte, nun aber wiederholt bestatigte Umstand, dass die 
Steinkolilenflotze des mittelbohmisehen Beckens durchgehends uur eiuseitig von 
Siiden gegen Norden einfallen und keineswegs den Linien einer Muldenl'orm i'olgen. 
Der Gegenflugel der bei Rakonic, Kladno und Votvovic anstelienden und gegen 
Norden einfallenden Klotze ist nirgends auf'zufinden, indem weder am Fusse des 
Erzgebirges oder des Jeschken, noch in der Niilie der isolirten UrgebirgsiBseln im 
Gebiete des Leitineritzer Mittelgebirges und der Kreideformation, Steinkohlen- 
schichten bemerki, werden. Alio Verhaltnisse deuten vielmelir darauf bin, dass 
sowohl die Steinkolden- als die Permische Formation unter der Decke der Quader- 
sandsteine und Planer in der Richtung gegen den Egerfluss sich allmahlich auskeilt 
und demgeinilss auch die Steinkolilenflotze von ihrem siidlichen Rande an in nord- 
licher Iliclitung ihre M&cbtigkeit allmahlich einbussen werden. 

Auch im Pilsner und Radnieer Becken, dann bei Schwadowitz, Schatzlar, 
Zcfarek, liess die Section durch ihre Sammler unter Leitung des stud, philos. Hrn. 
Konwalinka und stud. med. Urn. Otakar Feistmantel Ptlanzenabdriieke einsammeln, um 
das vorbandene Material der Musealsamnilungen zu completiren und dasselbe dem 
Privatstudium der sich dal'iir Jnteressirenden bieten zu kdnnen. 

IV. Die Permische Formation und zwar die untere Abtheilung derselben 
(untere Dyas Gcinitz) bildet eine fast ununterbrochene Decke der Steinkohlenfor- 
mation von Rakonic, Sehlan und Kladno an bis zu den Ufern des Egerflusses 
zwischen Postelberg und Budin. 

Auch in dieser Formation wurden im Jabre L866 Versteinerungeu aufge- 
sucht und gesaminelt, um das zur uaberen Bestinimung der einzelnen Schiehtengruppen 
dieser Formation nothige palaontologiscbe Material zu erhalten. 

Bei der Begebung dieser Formation von ihreni siidlichen Rande bei Ra- 
konic und Kladno in nordlicher Richtung langs der Thalgrtinde, welchc in das 
Egerthal einmiinden, wurde iiberall das allmfthliche und der SteinkoliUmforiuation 
conforms Einfallen der pennischen Schichten gegen Norden bemerkt. 

Die auf Steinkohlensandsteine ruhende liasis dieser Formation besteht aus 
Conglomerate^ welche mit glimnierreichen braunrothen Sandsteinen und bliiulichen 
und griinlichen Letten abwechseln; auf denselben liegt in der Gegend von Rakonic 
ein machtiger, gleichkorniger und fester rother Sandsteiu, dann folgt ein mehr 
wcichcr,   griinlichgrauer,   rot'i  vcrwittonidor Sandslein mit sc.liwa.dien Kohlcnflotzen 
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und Spharpsideritlagern.   Dicse kohlenfuhrende Zone liegt westlich vou Schlan un- 
mittelbar auf dein Stejnkoblengebirge. 

Hier&uf folgen abermals Conglomerate und grobkornige rothe Sand-ateine 
rait bunten Lettenschichten untermengt; auch treten bier schwache Kalkstein- und 
Hornsteinlager auf, die man in der hoheren Abtheilung dor Permischen Schichten 
bis in die Schluchten unterhalb Peruc veri'olgen kann. 

Die Quadersandstcine und Planer des /ban und des Plateau von Schlan 
bilden die allgemeine Decke diesor Gebilde. 

Boi doin vielfachen Wechsel der Permischen Schichten, welche in alien 
Thalern zvrischen Schlan und Rakonic bis zum Egerflusse auftreten und na- 
nientlich die steilen Lehnen des viell'ach durchfurchtcn /ban-Plateau bilden, aber 
wegeh ilirer Armut an Versteinerungen und dor GleichfOrmigkeil des Oesteines 
wenig Anhaltspunktc zur TJnterscheidung dor cinzelnen Formationsglieder geben, 
dienen mir die elastischen Kohlenschiefer (die sogenannteSchwarte), welche durch 
zahllose Fischfragmente (Schuppen, Stacheln, Zahne, Coprolithon) ausgezeicb.net 
sind, so wic die Kalksteinflotze bei Knovis, Klobiik und Peruc, und die Hornstein- 
lager bei Klein-Palec" und Budenic als ein sicherer geologlscher llorizont. 

In dioson Schichten wurdon einige Versteinerungen aufgel'unden, welche 
liir die untere Abtheilnng der permischen Formation eharakteristisch sind. 

Als ein Beleg fur den untcrpermischen Charakter dioser Schichten seien 
einige der aufgefundenen Versteinerungen namentlich angefiihrt, als Walchia 
pinniformis Sternb. von Peruc und Klobiik; Oalamites gi@a>$ Brogn. von Klobuk; 
Susswassermuscheln aus der Gattung Anthracosia von Klobiik und die Schuppen, 
/aline, Stacheln, Coprolithon u. s. w. ganoidischer Fische aus der Schwartenkoldc 
bei Hfedl, Libovic und aus dem Spharosiderit bei libusin und Trebichovic. 

Vcrstcinerte Conil'ermstanime (Araucarites SchrolManus (lopp.) linden sich 
in einzelnen Brnchstiicken im ganzen Gebiete der Permischen Formation1; einen 
urspriinglichcn Fuudort dersclberi trifft man bei Klobiik an, wo dieselbc im Han- 
genden eines an Farfenabdrucken reichen Schieferthones im rothen Sandstein ein- 
gelagert sind. 

Bei der Untersuchung der Kreideformation im nordliehcn und nordost- 
lichen Theile von Bohmen wurdo die Permische Formation noch viclfach beriihrt. 
So (im J. 1865) dor am Fusse des Jeschken bei Liebenau zu Tage gehendc 
Streifen, dor nebst Conglomerate!! und Sandsteinen auch rothe Porphyre und Me- 
laphyre enthalt und wie schon frtther erwahnt wordon zugleich rait dem Quader 
gehoben worden ist; dann (im J. 1867) in den Umgebungen von Adersbach, Na- 
cliod und Braunau, wo in freundlicher Begleitucg des 11. Schroll dor pctrcfakten- 
reiche Olberg besucht wurde, endlich in der Umgebung von Schambach und 
Landskron, wo der lange zwischen gehobenem Quader zu Tage gehende Streifen 
beginnt, der sich weit nach Mahren hineinzieht. 

Die zusanimonhaiigonde Untersuchung der bohm. Permischen Formation 
ist die Aufgabe der naehsten Jahre. 
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V. Die Juraformation. Die merkwurdige bei Hohnstein in Sachsen durch 
Cotta, Geinitz, Gutbier u. a. beschriebene Einkeilung von Juraschichten zwischcn 
den Granit und den Quadersandstein, zieht sich, wie schon friilier bemerkt wurde, 
lungs der Granitgranze gegen Bohmen hin, und tritt bei Khaa und Neu Daubitz 
deutlieh zu Tage. 

Iin August 1864 tmtersuchte die geol. Section diosc Lokalitaten, nament- 
lich den friiher erwiihnten Kalksteinbruch bei Neu-Daubitz, konnte aber keine Pe- 
trefakten aut'findcn ; nur zwei Bruchstueke des Kalksteins von Khaa mit undeut- 
lichem Abdrucke einer Muschcl, einer Koralle und eines Echinitcnstachels, die Dr. 
Hocke der Section iiberliess, waren die geringe Ausbeute jenes Jahres. Der Wich- 
tigkcit dieses Fundortes wegen, der das in BOhtnen bisher vermisste Auftreten 
der Juraformation konstatirte, begab sich Dr. Fric iin September 1865 nochmals 
nach Schonlindc, und es gelang ihm mit Untersttitzung des II. Dr. Ilocke (der 
leider scitdem verblichen ist) auf den (iesteinshalden alter Steinbruche bei Khaa 
eine grossere Suite von Petrefakten einzusammeln, deren Bestimmung Prof. Geinitz 
in Dresden freundlichst uberuahm. 

Die so bestininiten Petrefakten sind folgende : 
Aus dem hraunen Jura: Belemnites giganteus, Ammonites Tfumphresianus, 

Monotis sp., Monotis Mi'msteri, Ostrea sp. 
Aus dem weissen Jura: Belemnites canaliculars, Ammomtes polygyratus, 

Amm. polyplocus, Amm. biplex, Amm. bispinosus, Amm. linguatus, Aptychus Icevis, 
latus, Isoarca transversa, Monotis similis, Monotis Munsteri, Mytilus (?), Mod iota, 
(sp. indet.), Possidonomya Parkinsoni, Nmula (sp. indet.), Pecten (sp. iadet.}, 
Terebratula bissuff'arcinata, Bliynchonella lacunosa, Apiocrinus (sp. indet.), Spa" 
tangus (?), Scyphia radiciformis. 

Nebst diesen Arten, die Dr. Kric einsammelte, warden von Dr. Ilocke 
noch Ammonites convolutus und UhynchoneUa inconstans an Prof. Geinitz 
eingesendet. 

Finige allerdings undeutliche Kxemplare von (Jastcropoden und Bivaiven 
auf einem Handstuek von Daubitz weisen nach der Ansicht von Prof. Geinitz so- 
gar auf Muscbclkalk hin, so dass es den Anschein gewinnt, als ob nicht bios die 
Jura, sondern audi ein Tbeil der Trias durch die Empordriingung des Quadcrs 
aus der Tiefe mit herausgerisscn worden seien. 

Da, die Juraformation nirgends sonst in Bohmen auftritt und audi am 
Westrande des siichsischen Quaders ganz fehlt, so diirfte dicser von Neu-Daubitz 
gegen Hohnstein zu Page gehender Jurastreifen larigs des Ostrandes des siich- 
sischen Quaders iiber Meissen hinaus mit der Juraformation zusammenhaugen, 
welehe am nordwestlichcn Fusse  des Ilarzes  und am Gestade der Ostsee auftritt. 

Der Fundort der genannten Petrefakten sind Schutthalden alter Kalkstein- 
briiche langs des sogenannten alien Kalkweges zwischen dem Neu-Daubitzcr 
Kalksteinbruch und den Dorfern Nassendorf und Khaa. Diese Halden sind nun 
mit Wald bewachsen und es scheinen dem Alter der Baume so wie, der Tradition 
nach die Brflcbe schon vor 200 Jahren verlassen worden zu seiti. Nur auf einer 
Waldwiese bei Nassendorf sieht man nocb eine efwas anfgescblossene Kalkstcin- 
grubc, in der aber audi nicht inehr gearbeitet winl 
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Man erkennt bier eine etwa 5—6 Fu s machtige Partie von Juraschichten, 
welche gegen den nahen Granit nacb Nordost cinfallcn, gegen Siulwest aber (ob- 
wohl nicht unmittelbar) von Quadersandsteinen bogriinzt werden. 

Die obersten Lagen der Juraschichten bestehen aus Sandsteinen mit kal- 
kigem Cement und enthalten die angeiuhrten Petrefakten der braunen Jura; die 
tieferen Lagen bestehen aus graugelbem und grauen Mergel mit Kalkconcretionen, 
in denen sieh Petrefakten der weissen Jura linden. Die Schichtenfolge ist bier 
also (da in der normalen Lagerung die weisse Jura uber der braunen liegt) ebenso 
wie bei ilohnstein in unigokehrter Ordnung, wie es die niitgetheilte Idealskizze 
andeutet. (Fig. 2.) 

Der nahe am Steinbruch anstehende Quadersandstein, der seinem Habitus 
nach zu der hoheren Gruppe der Quadersandsteine gchort, ist fast ganz hori- 
zontal gelagert. 

Das Kinpordraugen des Granites, welches wie friiher gezeigt wurde, erst 
nach der Periode der Kreideformation stattfand, muss demnaeh am Rande des 
Quadersandsteinbeckens besondera energiseh gewesen sein, indem es die Basis des- 
sclben, die Juraschichten nicht bios emporhob, sondern sogar (iberkippte. 

In abnlichen Ve.rhaltnissen tritt Kalkstein auch westlich von Ilemehubel 
hart an der sachsischen Grilnze auf; er wird neuerdings durch einea Versuehs- 
abbau aufgeschlossen und fiillt vom Quadersandstein unter den Granit ab. 

Petrefakten sind der Section von diesem Kundorte nicht bekannt, ebenso 
wenig konnte es gelingen, in dem schon friiher erwiihnten Kalksteinbruehe bei 
Neu-Daubitz, den Dr. Fric im Jahre 1868 zum wiederhollenmale besuchte, deut- 
Hche Petrefakten aul'zufinden. ohne /weil'el gelniren aber beide Kalkvorkommnissc, 
uamlich der von lleniehiibel und von Neu-Daubitz auch zur Juraformation, da 
der Fundort von Khaa in der Verbindungslinie der beiden genanntcn Ortc liegt 
und die Beschaffenheit des Kalksteines von den Planerkalksteinen des Quaderge- 
birges ganz abweicht. 

Der Kalksteinbruch von Neu-Daubitz ist cine geologisch sehr interessante 
Lokalitftt. Wenn man an der Strasse von Neu-Daubitz gegen Schonlinde aufsteigt, 
so sieht man rechts und links' anstehende Quadersandsteine, gelangt aber bald an 
einen waldigen Granitrucken, an dessen Fusse der genannte Kalksteinbruch sieh 
befindet. Die weich en Sandsteine, welche hier mit sandiglettigen Schichten ab- 
wechseln, nelunen erst unmittelbar bei dem Steinbruch eine geneigte Lage an und 
bedecken eine etwa 10 Flatter maehtiges Lager von Kalkstein, das im allgemeinen 
gegen Siulwest und also vom Granit steil abfallt, Seine oberen Lagen bestehen 
aus wechselnden Schichten von blftulichen Kalkmergcln und gelblichen Oder roth- 
lichen Kalkstein, der angebaut wird, wahrend die tieferen Lagen aus blaulichcm 
Kalkstein bestehen. Im llintergrunde des Bruches, zwischen dem Granit und dem 
Kalkstein steht Basalt an mit einer 11 idle von Basaltuff, die voll Augit- und 
^nrphibolkrystallen und reich an Natrolithdrusen ist; Bruchstiickc von metamorpho- 
sirtem grtinlichgrauem Kalkstein sind in diesem Tuffe sehr hiiufig. 

Etwas weitcr im Granit steht rother Quarz lulirender Porphyr an, voll- 
konimen   ahnlich   dem   Teplitzer Porphyr.    Uebcrhaupt   ist  eniptives   Gestein an 
der B egrftnzung   des Quaders  und Granites  sehr   hiiufig   und deutet offenbar die 
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tiefen Spalten des Gebirges an, aus welch en sich die Eruptivmassen eraporgedrangt 
habcn. So ist n&rdlich vom Steinbruch bei dem Dorfe Steinhiibel durch Steia- 
bruch ein in schonen Saulen brcchender Basalt mitten im (iranit aufgeschlossen; 
siidostlieh hart an der (iranit- nnd Quadcrgranze erliebt sicli ein ansehnlicher 
Paonolittiberg und nalier an Kreibitz der basaltische luigberg und die uialerische 
I'honolithklippe des Pickelsteines. 

Aehnlielie, Basalt* und Phonolithberge sieht man langs der nbrdlichen 
Grauze des Quaderg bis in den Jicincr Kreis. 

VI. Die Kreideformation. Der ausluhrlicho Bericht fiber die Studien im 
Bereiche der Kreideformation folgt weiter unten. 

VII. Die Neogen-Formation. Die iiltereu tertiaren Gebilde des Eoean 
fehlen in BOhmen ganz; von den jiingeren TertiargebiPden, demNeogen aber treten 
im Aufnahmsgebietc beide ihre Abtheilungen, die marine und die Susswasser- 
bildung auf. 

Die marine Bildung findet man nur im Ostlichen Bohmen in den Thal- 
buchten von Bbhm.-Trtibau und Landskron, wohin sie von Mahrcn aus eindringt 
und an einzelnen Punkten unter dem DilnviaJIelim als tettiger Tegel zu Tage geht. 

Die Faune dieser Tegel wurde stiion von Prof. A. Beuss beschrieben; 
erwiihnt sei hier nur der wichtigc Fund eines Dinotheriunisskolottes in dem Tegel 
bci Abtsdotf, welcher im .1. 1856 vom Sectionsmitgliede Dr. .1. Vrie, unter frcund- 
licfier Beihilfe der Eisenbahnbeaihton ftir das LandesMuseum erworben wurde. 
Es wurden hier zum ersten Male die Extermitafen des Dinotheriums aufgefunden, 
und die Cuvierische Einreihung desselben unter die Paehydernien, bcst&tiget. Die 
Skelettfragmente des Dinotherium giganteum von Abtsdorf sind nun a's ein vvich- 
liges Unicum den Museumsammlungen eingereibt. 

Die neogenen Susswasserbildungen des Aufnahmsgebietes gebbren theils 
zum Zittauer Beckett, theils zu dem Braunkohlenterrain des Leitmeritzer Kreiscs; 
das Detailstudium derselben wird erst spater in Verbimlnng init dem Stadium der 
neogenen Eruptivgesteine, der Basalte, Plionolithe usw. voigenoiumen werden. Vor 
der Hand wurde in dem an die Kreideformation granzenden Partien desselben 
palaontologiscb.es Material eingesamraelt. 

Das Zittauer ncogene nnd braiinkohleni'fihrende BeeJcm beriihrt Bohmen 
nur niit seinetn Ostrande und zwar bei Grott.au nnd Friedland, wo es von ntach- 
tigen Schotterablagerungen bedeckt auf (Ineis rulit. Die; plaslischen Lehtne bei 
Jaekelsthal, aus denen vortrefrliche feuerfeste Ziegeln gebrannt werden, zeigten 
keine Abdriicke; in dem BraunkobJenlager von Wustung kommen neben undeut- 
lieheni verkohltent Holz hautige Nusskerne vor,-die an die nordamerikanische Gat- 
tung Carya erinneru. 

Die braunkohlenfuhrenden Gebilde des Leitmeritzer Kreiees treten tils l!e- 
gleiter des Basaltsgebirges auf. Fine isoiirte ParfcLe derselben bilden die Basalt* 
tuft'e bei Warnsdorf. 

Bei dem Besuche dieser Localitat im J. 1865 war dm- Bergbau daselbst 
wegen Uncrgiebigkeit der Klotze eiugeetellt und es konnten nur die llalden durch- 
sucht   werden.     Dieselben   lieferten   Excmplare   von   Eisehabdriickcn. 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



II. 27 

Eipe viel grossere Partie braunkohlentuhrender Basajtttiffe findet sieh im 
Basalfgebirge des rechten Elbeufers von Sandau und Markersdorf an bis zum 
Elbethal bei Zirkowitz. 

Diese Partie wurde schoa von Prof. A. Reuss and von JokeJy beschrieben, 
welche dieselben noch zur Zeit eines regeren Abbaues dor Braunkohlenflfltze un- 
tersuchten. Nun ist der Bergbau grOsstenthcils aufgelassen und wird nur in we- 
nigen Gruben betrieben. Nach den ADgaben des Bergkommissariat.es in Teplitz 
(1864) betragt das belehnte Kohlenfeld im Bensener Bezirk 639.744 D Klafter, 
im Leitmeritzer Bezirke 551..936 Q", im ijetschner, B.-Leiper, B.-Kamnitzer und 
Auscher Bezirke 1 L.289 Q°. 

Am rechten Elbeufer wurden vorlautig drei Lokalitaten auf ihre Petre- 
faktenfuhrung untersucht. 

Die erste ist; der sehone kleine Thalkessel von Frcudenhain siidlicli von 
B.-Kamnitz, der ringsum von Basaltbergen umgeben cincin weiten Krater ahnlich 
ist. In der Tlialsolile steht ein weicher Sandstein an, mit einzelnen harten kiese- 
ligen Partien, die nach dvr Verwitterung als isolirte Blocke zerstreut ersclieinen ; 
dieser Sandstein liegt unmittelbar auf den weichen Mergeln der Kreideformation 
(Bakulitenmergel), welche die tiefste Unterlage des ganzen Basaltgebirges zu bilden 
scheinen. An den Lehnen des Thalkessels sieht man weiche Basalttuffe, die auf 
dem Sandsteine ruhen und in diesen Tuffen kommt ein schwacbes Braunkohlen- 
lager vbr, das durch einige Zeit abgebaut wurde. Bei dem Besuche im J. 18(14 
war die Grrube aufgelassen und es konnte nur miihsain durch einen halbverfallenei) 
Stollen bis zuin Fandort der interessanten Froschskelettabdrticke (Palseobatrachus 
G-oldfiissi Tsehudi) vorgedrnngen werden, welche ehedem hier in der Sbhle des 
Braunkohlenflfltzes hauflg vorkamen. Dr. A. Fnc" erwarb von dieseai Fundort 
nebst diesen Abdrilcken audi den Abdruck einer Heuschrecke, die er welter 
milen in seinem Perielite anl'iihrt. 

Die zweite besuchte Lnkalitftt sind die Werke der Salesler Kohlmge- 
Werkschaft, welche sieh mitten im Basaltgebirge bei den Ddrl'ern Salesl und Pro 
boseht belinden und von Prof. A. Keuss und .lokely besdirioben wurden. Durcb 
die freundliche Ufitersfcutaung' des Bergverwakers Herrn A. Castelli warde hier 
('ine Suite von Pfianzenabdriicken, Braunkohlen und die dieselbe begleitenden 
''d'fe, Basalts und I'bouolitbe eingesammelt und von demselben die Hearbeitung 
der braunkohk'nluhrenden Tuffe des rechten Flbeufers I'iir die Zwecke der 
Section zugesagt. 

Die erwfthnte Kohlengewerkschaft besitzt hier drei Zechen, welche durch 
ihre Aufschlusse zu den iijjteressantesten Punkten im bohm. Basaltgebirge gehOrcn. 
Wenn man von Grosspriesen im schjuchtenartigen Thai zu dem GebirgspJateau 
hinaufsteigt und an alien Seiten machtige Basalt- und I'honolithfelson empoiragen 
sieht, so wurde man kaum vermuthen, sieh mitten in einem kohleni'uhrenden Ge- 
hirge zu belinden, wenn nieht Stollen, Selmdite und Zeehhausor einen ziemlich 
l"egen Bergbau andeuten wiirden. 

Die Basalttuffe, welche nach Absatz der Kreideformation und des ticl'eren 
tertiaren Sandsteines, den sie bedecken, empordrangen, mussten eine schlamm- 
Wtige Beschatfenheit haben, so dass sie sieh  in regeknassigen Schichten absetam 
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und den Boden einer ziemlich (ippigen Vegetation bilden konnten, welche das 
Material zu den Braunkohlenflotzen lieferte. Sie bestehen hauptsachlich aus einer 
weichen thonigen und sandigen Masse niit zahlreich eingestreuten Basaltknollen, 
Augitcn und Amphibolkrystallen, Zeolithen und Kalkspath; haufig gelien sie in 
festen Olivinbasalt uber und werden von Basallgangen durcbschwarmt. Die Ueber- 
giinge ans der tulfartigen Masse in krystallinisches Gestein, das Vorkominen ein- 
zelner Basaltmassen oder Basaltlager, welcbc ringsum in Tuff iibergehen, die Art 
der Basaltgange, welehe gegen die Tiefe zu sich verlieren und manche andere 
Verhitltnisse lassen sieh leiehter durch die Annalnne erklaren, dass der teste 
Basalt durch Umbildung aus dein Tuffe entstanden ist, als dass er als feurigfliis- 
sige Lava den Tuff durchbrochcn hatte und in demselben erstarrt ware. Es werden 
zwar die Contaktverhaltnisse der Salcsler Kohle niit dem Basalt als eiu direkter 
Beweis des feurigfliissigen Ursprunges des Basaltes angeftihrt, indessen lassen 
sich dieselben Verhaltnisse, wie wir sehen werden, als Beweise gegen die feurig- 
fliissige Natur des hiesigen Basaltes deuten. 

Der Salcsler Bergbau hat (nach den freundlich niitgetheilteu Datcn des 
H. Bergverwalters Castelli) 13 verschiedene Flotze anfgeschlosscn, welehe in der 
Machtigkeit von 4 bis 24 Zoll auftrcten und durch Basalttufflagen von (i Zoll bis 
7 Klafter von einander getrennt sind. Die Flotze sind durchgehends parallel und 
mit einer sanf'ten Neigung (etwa 10° im Durchschnitt) gegen  A'A'O gelagert. 

Abbauwiirdig sind von den 13 vorhandenen Mot/.en nur 7 Flotze, da die 
Bedingung des Abbaues eine wenigstens 18 Zoll grosse Machtigkeit oder die Ni'ihe 
eines zweiten FlOtzes ist, in welchem Falle dann auch minder macbtige flotze 
abgebaut werden. Auf diese Art werden die FiiHze in vier von einander durch 
7 bis 10 Klafter getrennten Horizonten abgebaut, und zwar im obersten das 1- 
und 2. Flotz, im zweiten das 5., im dritten das 7. und 8., im vierten das 12. 
und 13. Flotz. 

Die Kohle selbst zeichnet sich durch sammtschwarze Farbe, asphaltartigen 
(ilanz, muschligen Brnch und Festigkcit aus. Sie gibt aui' dem Eoste ein sehr 
icgelmiissiges, lebhal'tcs Feuei- mit massiger I'lamme, erfordert koine umslilndliehe 
Wartung, verzehrt sich nicht sehr schnell und halt nach dem Vorschwinden der 
Flammc noch sehr lange eine intensive (Jluth. Ihr Brcnnwerth ist so ansehnlich, 
dass sie fast mit der Steinkohle concurrirt und der besten Braunkohle weit tiber- 
legeu ist, da sie selbst die lufttrockene bohm. Braunkohle urn 60% in dieser Be- 
ziehung iibertrifft. 

Diese bcdeutende Leistung hangt nainentlich von dem geringen Wasser- 
gehalte derselben ab, mit dem sie in den Verkehr komrnt, indem letzteier nur 
etwa 15°/n, also nicht mehr als lufttrockenes Holz enthalt. Nebstdem machen noch 
andere vorziigliche Kigenschaften, als die Beinliehkeit des Materials, die Geruchs- 
losigkeit bei der Verbrennung und die unbedeutendc Russbildung diese Kohle 
empfehlenswerth, wesshalb sie zur Salon-Kaminfeuerung verwendet und als Salon- 
kohle in den Handel gebracht wird. 

Wegen der Schwierigkeit ihrcr Gewinnung ist diese Kohle aber auch be- 
deutend theuerer  als die  gcwohnliche Braunkohle,  es kostet namlich der Centner 
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am Verkaiifsplatz in Gross-Priesen 30 Kreuzer. Die jiibrlicbe Ausbeute betriigt 
etwa 70.000 Centner. 

Die vegetabilische Masse, aus der sicli die Salesler KobJe gebildet hat, 
scheint urspriinglich ein weicher homogeuer Torf (etwa auf die Art des sogenannten 
Specktorfes) gewesen zu sein, der durch den Druck der Tuffmassen seine aspbalt- 
ahnliche Bcschaffenheit annabm. Darauf deiiten namentlich auch die sogenannten 
Kamine im Gottes-Segenstollen bin; es sind senkreebt auf das Kohlentlotz aufge- 
setzte kegelfOrmige Auslaufer desselben, welche 2—4 Fuss machtig sind und den 
Eindruck einer in das Nebengestein eingepressten Kohlenmasse maclien. 

Sowohl in diesen „Kaininen" als in den Flotzen selbst findet sicli Koble 
mit Holzstruktur, wobei der Umstand merkwilrdig ist, dass die Holzstruktur iiber 
grosse Flachen des FlOtzes verbreitet erscheint und man doch einzelne Stainme 
idebt untersclieiden kann. 

Am interessantesteii sind aber die zahlreichen den Tuft' und die Koblcn- 
fl6tze durchsetzenden Basaltgange. Man kann hier zwei Gangsysteme untersclieiden, 
welche sich beinabe rechtwinklig schneiden, die eine streicbt von Siiden naeh 
Norden, die audere von Westen nach Osten. Diese Gange baben die Miiclitigkeit 
von einigen Fuss bis zu cinigen Klaftern und verwerfen und veriindern die K'ohle 
auf die mannigfaebste Art. Die Koble niniinf in der Niibe des Dasaltes eine an- 
tbracitartige oder koaksilbnlicbe Bescbaft'enbeit an, ist stiinglig, bat balbmetalliscben 
Glanz und entziindet sicli sehr schwer. 

Bei dem ersten Anblick dieser Kontaktbildungen denkt man allerdings an 
den Ausbrucb einer feurigfliissigen Basallinasse und liiilt die Verkoakung der Kohle 
fur die Wirkung derGlutb; wenn man sich aber die zur Scbmelzung des Basaltes 
nothige hohe Gluthbitze und die Wirkungen derselben vorstellt, welche sich na- 
mentlich in der Frittung und Ausbrennung der Schieferthone, in der Verschlackung der 
Basalttuffe usw. (iussern mussten, und keine dieser Veranderungen, (die an von 
Feuer veriinderten Kohlcngebirgen wirklicb vorkouimen) bemerkt, so kommt man zu 
der Ueberzeugung, dass das eruptive Material nicht feurigfliissig sein konnte. Den 
Ursprung der Basaltgange, so wie der Basalt-lager (von denen eines im Gottes- 
Segenstollen ein Kohlenflotz bedeckt und ebenfalls anthracitartig verandert), miisste 
man dauu in krystallinischcn Umbildungcn des Basalttuffes suchen, (lessen Eruption 
(im schlammartigen Zustande)   viel alter ware als die Bildung des festen Basaltes. 

Einen Beweis fiir die Veranderung der Salesler Koble auf nassem Wege 
gibt aus auch das haufige Vorkommen eines Erdharzes — Pyroretin Reuss — 
welches sich namentlicb in den oberen Flotzen (in dem 1. und 3.) findet und dessen 
chemische Natur auf eine Umanderung der vegetabiliscben Substanz auf nassem 
Wege, keineswegs aber auf eine Destination durch Basalthitze hindeutet. 

Einer der merkwiirdigsten Punkte in der Niibe von Salesl ist der (von 
Prof. A. Reuss im Detail bosebriobene) Berg Holy Kluk bei Proboscht, wo man 
einem mftchtigen die Basalttuffe mit ihren Koblenflotzen durchbrechenden trachyt- 
'ihnliehen Phonolitb siebt, in dem man nebst biiufigem Sphen auch ein anderes 
sphenahnliehes Mineral findet, welches lireihaupt Castettit benannt hat. Es kry- 
stallisirt monoklinisch,   ist wachsgelb mit Glasglanz,   halbdurchsichtig  und hat die 
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Hftrte 7—8, sp. (lewicht 3—2'5 und zeigt nn Loffrohrproben einen grOsseren 
Gehalt an Kieselerde und einer kleinaren an Titansfture als Sphen. — 

In das Bereich der BasaKtuffe gehort audi die dritte Lokalitftt, nftmlich 
die Lehnen bei Sialic nordlich von Leitmeritz, wo durch eine Erdrutsehung Polir- 
schiefer- und Halbopalfthnliche Schichten mm Vorschein koiniueii, die schOne Fisch- 
abdriicke (Leuciscus papyraceus) enthalten. 

Am Unlcen Elbeufer wurde bei Gelegeflheit der Begehung der Kreidefor- 
mation das fur die einheimische Industrie so hdchwicbtige Teplftz-Aussiger Braun- 
kohlenbeckeh einer vorlftufigen Besichtigung unterzogen und an einigen Punkten 
pftlftontalogiscb.es Material eingesammelt, so bei Osseg, Kostenblatt, auf den ausge- 
brannten ISraunkohlonhigen des KoSowerberges und fles Kreuzberges bei Laun, na- 
mentlich aber auf der Lagerstfttte des Sftsswasserkalkes bei Tuchofic, Herr von 
Hohenthal k. k. Bergkommissftr und [[err P&pik Ingenienr in Teplitz nab'en die 
detaillirte bergmannische Bearbeitung des Teplitzer lieckens der Section freund- 
licb zugesagt. 

Das produktive I'niiinkohlengeliiet am linkeu Elbeufei' nimmt die Thal- 
weitung zwischea dem Erx- und Mittelgefeirge ein. 

Seine Schichten rnhen in diskorda.nler Lagerung im Nordeu auf dem steil- 
gehobenen Planer, sonst aber auf Basalttaffem oder I'esfem Basalte. Westlich von 
Teplitz hiingen sie mit dem ausgedelmlen Braunkohlenterrain der Saazer Ebene 
zusammen. 

Die Lirgerungsvorlialtnisse, so wie der Charakter der Pllanzenabdrucke 
zeigen deutlich, (lass die Gebilde des Teplitzer Beckens erst nach der Eruption 
des basaltischen Gebiiges sieb absetzteo und dass milliin die Braunkolde des Te- 
plitzer Beckens jtinger   ist als die im Basalttuffe eingelagerte Koble von Salesl. 

Die Basis djer Basalttuffe bildet audi am linken Elbeufer die Kreidefor- 
mation und auf dieser ist ein weichor Sandstein verbreitef, der hie und da unter 
den Basalttuffen zu Tage tritt (in sehr tnteressanten Verhaltnissen bei Mosern 
und am Fusse des priiehtigen Saulenbasalti'elsens Wrkotsch bei Wanov). 

Ob in den dariiber liegenden Basalttuffen Kohlenflotze vorkommen, ist mit 
Sicherheit nicht bekannt. Vielleiclit gehort hielier die liraunkohle, die vor etwa 
20 Jahren im sogenannten Kohlbruche bei Aussie gewonnen wurde. Nach dem im 
Teplitzer Bergamte niedergelegtem Bericlite des Steigers traf man daselbs't zwei 
Kohlenflotze an, von denen das hohere in einer Mftchtigkeit von l/2—

:i/.» Klafter 
bei (i Kl.Tiefe, das ahdere mit '/, Kl. Mftchtigkeit in dv\- 11. und 13. Kl. erreicht 
wurde. Bei einem neuen Abbauversuch im ,1. 1861 wurde das erste Flfltz mit 
Yio Kl. Mftchtigkeit in der f>., das zweite mit '/., Kl. Mftchtigkeit in der 12. Kl. 
erreicht. Beide Flotze waren (lurch eine Basaltwand abgeschnitten, und es 1st 
daher wahrscheinlich, dass diese Flotze vorbasaltisch sind. 

Die hohere und jiingere Braunkohlenformation wird von dem zwischeti 
Kleische und Neudorlel sich orhebenden Stfisowitz( r B'asaltbei'g, (lessen nordliche 
niedrigere Fortsetzung die Basalthiigel bei Knlm bildet, in zwei Becken abgetheilt, 
in eine ostliche kleinere zwischen (iardilz, Arbesau und Tillisch, und in eine west- 
liche ijrossere, die sich von Ttirniitz und PrOdlitZ liber Karbitz, Mariaschein bis 
gegen Teplitz nnd Klostergrab ausdebnt   und   welter  mit   dem  Becken  von Osseg 
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und Dux zuaammenhangt. Das belehnte KohlenfeM betrftgt (18(54) nach denfreund- 
lich mitgetheilten Anguben des Herru k. k. Bergkonauiissars von Hohenthai in don 
drei Bezirken Aussig, Karbitz und Teplitz  12,430.0(11 QKlafter, woven auf 

don Aussiger   Bezirk    [,891.145 D Kl after 
„    Karbitzer      „ 5,220.278 „ 
„   Teplitzer      „        5,818/638 „       „       ontfallon. 

Noch vor zwei Dezennien wurde die Kohle ausschliesslich durch Haspel- 
schachte nahe an den Ausbissen des Beckens gewonnen; durch die Erofi'nung dor 
Aussig-Teplitzer Balm, welclie das Becken seiner Lftnge nach durchschneidet, wurde 
aber ein grossartiger Abbau ins Leben genifen und die Mitte des Beckons durch 
tiei'o Maschinenschftchte aufgeschlossen. Nebst einer grossen Menge von kleineren 
Untornohniorn bethelligen sich nun hauptsacklich am Bergbau Albert Graf Nostitz, 
I'Viodrich Graf Westphalen, die Karbitzer Kohlengewerkschaft, Edmund Filrst 
Clary-Aldringen, drei englische und einc sachsische Gowerkschaft, Graf Waldstein, 
oinon Hauptanthefl besitzt die Staatseisenbahngesellschaft. 

In don zahlreichen Sehaehlen und Abbauen wird sich nun lunreichendes 
Material sainnioln lassen zur Entwerfung eines detaillirtes Bildes dor Lagerungs- 
Verhaltnisse dor hiesigen BraunkoUen, was dor spiiteren Aui'nahnie vorhehalten 
ist; vorlftufig mogon folgende Notizen zur Erliluterung dor allgemeinen Verhiilt- 
nisse des Teplitz-Aussiger Beckens dienen. 

Das ganze Kohlongobirgo bestoht aus Lettenschicliton und Schieferthonen, 
Weleho, so weit man am Siidrandc des Beckons stent, uninittolbar auf Basalttuffen 
liegen. Die Schiichto gehon uur bis zur Soldo der Kohle niedor und gebeu liber 
die Zwisehensehichton   zwisehen   dem Basalttuff und  dor Kohlo   kcinen Aufschluss. 

Untor der Kohlo befiudon sich Lotion und Sclueferthon, heide gewohnlich 
von lichtgrauer Farbe und ziemlich Iroekon, an der Luft saugen sie aber begierig 
Feuchtigkeit auf und zorfallen. Die SchioferLhone und Lotten iiber der Kohle sind 
gewohnlich dunkelbraun, sind wa.sserliallig und hahen ein grosseres Gewicht. Von 
Wasser durchfeuchtet sind sie plastisch, an dor Luft trocknen sie rasch aus und 
«'harten. 

Unmittelbar iibor der Kohle trifl't man haufig oinon sehr lesion eisenschtis- 
sigon Schieferthon an, der als ein gutes Anzeichen der nahen Kohle betrachtet 
und desswegen „Kohlenstein" genannt wird. 

Seine Mfichtigkeit betriigt 2—3 Kl. Wegon seiner Muchtigkoit und Fe- 
M,igkoil bildet or sehr gute Kirsten. 

Soltener komnit iibor dor Kohle eine Schichte von schwiininendont Sand 
Und Sehotter vor, so z. B. in dem Kohlenworke der Staa.tsoiscnba.lin bei Maria- 
scbein, wo dieselbe eine Mftchtigkeit von 2—3 Kl. hat und vvegen ihrer Wasser- 
haltung ein beschwerliches  Ilindorniss bei  dem  Abbaue bildet. 

Das BraunkOhlenflfttZ selbst hat eine Miichtigkeit von 3 — 8 Klaftern, die 
V°H den Ausbissen gogen die Tiefe zimiinmt; die Tiei'o <les KiiJtzes ninimt eben- 
l;i'ls von den Iiiimlcni gogen die Mitte des Beckens von 4 bis 'JO Kl. zu; die 
M'osste Tiefe mil 00 Kl. wurde im \ustriaschaeht unweit vom Karbitzer Bahnliol 
('ireicht.    Westlich   von Toplitz   (ausserhalb des Aufualmisgebietes)  gegeii Oberlei- 

fclH 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



32 II. 

tensdorf nimmt   aber   die Miichtigkeit   des Flotzes   bis  20 Kl.   zu   und die Kohle 
geht bis zu Tage aus. 

Der basaltische Untergrund, der unter der Braunkoblenformation stellen- 
weise sich erhebt, so wie der zwischen Teplitz und Eiehwald (am Louisenfelsen) 
zu Tage geliende Porphyr tbeilen (IDS Becken in einige Eohlenfelder oder unter- 
geordnete kleinere Mulden ab. Audi Verwerfungen des FlOtzes kommen liiiufig 
vor und durchsetzen das Becken von Westen nach Osten, so wie von Suderj nach 
Norden. Zu den untergeordneten Dnregelmassigkeiten der Lngerung gehorcn die 
sogenannten Lettenkamme, Russkamme, Russschwielen und FlOtzklilfte, 

Die Lettenkamme bestehen aus verdrticktem Schieferthon, welcher die 
Flotze durchsetzt und gewOhnlich init Verwerfungen derselben zusammenhftngt; da 
sie liiiufig den Zudrang von Wasser abdammcn, so werden sic; f'tir den Bergbau 
sehr wichtig. 

Die Russkamme sind Spalten in Flotze, welche mit zerblockelter Kohle 
und verdrticktem Schieferthone ausgefullt sind, die Russschwielen bestehen aus 
derselben Masse, Ziehen sich aber unregelmassig durch di • Kohle; beide veran- 
lassen nicht selten eine Selbstentzundung des FlOtzes. 

Die FlOtzklufte sind offene Spalten, welche manchmal sogar mit der Ober- 
tliictie zusammeuhangen und dann Luft und Wasser in den Abbau fiihren. Sie 
miissen bei dem Abbau beriicksichtiget werden, um keinen Andrang von Tagwassern 
und keine Selbstentzundung der Flotze zu veranlassen. 

Die Kohle selbst ist dunkelbraun, von liomogener und nicht selten auch 
von deutlicher llolz-Structur. Die in grossen Stricken brechende Kohle von Tur- 
mitz, Karbitz und Mariasehein ist fur den Transport die geeignetste. 

Der Aschengehalt der Stuckkohle betrftgt im Durchschnitt 6%, der (lelialt 
an Wasser 25%; der Brennwerth etwa 12Ct. = t Klafter weichen .'iOzolligen Holzes. 
Die Kleinkohle hat wegen des beigemengten Schieferthones eiuen grosseren Aschen- 
gehalt aber gewohnlich einen grosseren Brennwerth. 

Pflanzenabdrucke sind in den Schieferthonen des Teplitz-Aussiger Beckens 
ziemlich selten, desto hiiufiger aber kommt Kohle mit Holzstructur vor. Hie und 
da findet man auch ganze verkolilte Coniferenstiiniuie und ausgezeichnete Coniferen- 
zapfen (namentlich in den Turniitzer Werken). Nebst der Comptonia acutiloba 
(Karbitz) fanden sich mannigfache Phylliten (Blattabdriicke) in den Turniitzer und 
Karbitzer Werken. 

Der Abbau gescbieht hauptpjiehlicli etagenformig (Wandpressbau) in 3 El. 
machtigen Biinken. Fine Kubikklafter gibt erl'aliriingsgemass 120 Centner und 
davon 60% Grobkohle. 

Eine Schwierigkeit bei dem hiesigen Bergbau ist die leichte Futziind- 
lichkeit der Kleinkohle. Dies hat sich namentlich bei dem Abbau des 4'/2 El. 
machtigen Flotzes der Staatseisenbahngesellschaft bei Mariasehein gezeigl, wo man 
die Kohle in ihrer ganzen Miichtigkeit abzubaucn versuchte. Die Kohle iiibt bier 
auf einem 7 Fuss miiehtigen schwarzen mit Eisenkies inipriiguiirten Schieferthon, 
unter welchem, so weit bekannt (bis auf 7") ein niiichtiges Fager von weichen 
Letten vorkommt. Als im Janner 1864 durch die neue Abliaumethode unter dem 
Forderschachte   die Kohle   auf weite Strecken   ausgebeutet wurde,   begannen   sich 
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plOtzlich alle Sohlen des neuen Abbaues aufzublahen, so dass sich binncn sechs 
Tagen sammtlichc Strecken bis unter die Firste mit dena emporgepressten Schiel'er- 
thon nnd Lett^n ausfiillten und die Zinimerung unter furebtbarem Kraehen zu- 
sammenbrach. 

Gleichzeitig entztlndefce sich die Kohle in Folge der Zertrummerung des 
Elotzes und des sich raseh zersetzenden Schwefelkicses, und der Bergbau konnte 
"iir mil, grosser Mtlhe von weiterer Verheerung gerettet werden. Dieses eigen- 
thumliche Phanomen wurde offenbar durch die plOtzliche Entlastuug des hier 
kuppenfOrmig unter dem KohlenflOtze gelagerten S chieferthones bewirkt und ver- 
anlasste, da,ss man zur alien etagenfOrnrigen Abbaumethode zuriickkehrte. 

Ein anderes Ilinderniss des hiesigen Bergbaues ist die Entwicklung von 
schlagenden Wettera, welche in einigen tieferen Schaehten (Saxonia bei Karbitz, 
Mariaschein) in bedenklicher Weise auftraten. 

Durch die Selbstentzilndung der Flfltze crkliireii sich audi die ausge- 
brannten Kohlenfelder, welche man bei Kleische und Ilottowitz sieht und die 
keincsl'alls durch eruptives Gestein verursacht wurden, indem diese Kohlcnl'clder 
a" den Ausbissen  des Beckens liegen,  welches offenbar jlinger als der Basalt ist. 

Die Ausbeute der Braunkohle hat seit der ErOffnung der Aussig-Teplil/.er 
Eisenbahn in grossartiger Weise zugenommen. 

Nach Riedl betrug die Ausbeute der sammtlichen Braunkohle in Bohmen 
"» -I. 1817 bios .r>!)().()()() Centner, nach Zippe im J. 1840 1,078.475 Ct, nun aber 
Ubersteigt die jahrliche Ausbeute; im Aussig-Teplitzer Becken alloin 16 Millio- 
aen Centner. 

Nimmt man das Kohlenl'eld des Aussig-Teplitzer Beckens zu 121/, Millio- 
11011 D Klatter mit ciner durchschnittlichen Machtigkeit von 5 Kl. an, so ei'gibt 
,ll('« eine Masse von 62,500.000 Kubikklaftern Kohle, Oder 1 Kubikklatter zu 120 
vt. gerechnet, ein Quantum von 7500 Millionen Centnern, eine gewiss bet'riedi- 
gende Ziffer fur die einheimische Industrie. 

Die Verwerthung der Kohle erfolgt zum geringen Theile durch den Loknl- 
bedarf, zum weit grOsseren Theil durch den Export. Nach den vom lleirn 
ROssler, Burgermeister in Aussig, gefalligst mitgetheilten Oaten voriheilte sich im 
•'• 1864 die Vcnverthung der Aussig-Teplitzer Jiraunkohlen in I'olgondor Weise: 

Firr den Lokalbedarf entlielen 2,000.000 Centner, 
Zul'uhr ant der Teplitzex Eisenbahn nach Aussig 

Si11- dcu einheiinischen Bedarf        3,749.000        „ 
fur den  Export ins Ausland 3,115.000        „ 
Zufuhr auf der Achsc nach Aussig fiir den einhei- 

inischen Bedarf             600.000 
fur den Export ins Ausland    .   2,400-000 „_ 

Zusanmien   I I,si; 1.000 Centner. 
Im Jahre 1867 betrug die Ausbeute schon 16,650.000 Centner und wird 

si('h gewiss bald auf 20 Mill. Ct. steigern. 
Qer Preis der Kohle betragt am Schachle per Centner 8 Kreuzer, am 

aussiger   Bahnhof   lo1/., kr.,   am Elbeufer  in   Aussig   (bei der Verladung  auf die 
M kr. 

3 
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Der enorm hohe Eisenbahntarif ist TJrsache, dass trotz des niedrigen Preises 
der Braunkohle dieselbe im Lande docb nicht die ausgedebnte Verwendung findet, 
die man erwarten sollte; thalab ins Ausland dient hauptsaehlich der billige Elbe- 
transport und daher kommt es. dass man in Dresden die bohniischc Braunkohle 
verh&ltnissmassig viel billiger beziehen kann als in Drag. 

Die Kleinkoble (wenigstcns 3 Millionen Centner jahrlich) findet zuin 
grossten Theil gar keine Verwertliung, sondorn verwittert oder verbrennt auf den 
Halden unbeniitzt. 

Am Schacbte ist diese Kohle nm 1—2 kr. per Centner zu haben, obwohl 
cs viele Gegenden langs der bohmisehcn Eisenbahnen gibt, welche fur dieselbe 
50 kr. zahlen wiirden. Die privilegirten Bahntariffe niaehen aber vor der Hand 
einen dem Brennwertb der Kohle angemcssencn Verkatif derselbcn in entferntcre 
Gegenden von BOhmen unmoglich. 

Die einzigc Verwerthung eines kleinen Theiles der Kleinkoble findet (lurch 
die Verbrennung derselben zu Asche statt. Man gewinnt hiedurch etwa 5% Asche, 
die man per Centner zu 10—15 Kr. am Schachte den Landwirthen der Umgebung 
als Dungungsniaterial verkauft. — 

Bei Gelegenheit der Untersuchung des Quader- und Planerterrains in den 
Umgebungen von Laun wmden auch einige neogenen Bildungen daselbst besichtigt, 
und zwar die ausgebrannten Braunkohlcnlager am rcchten Egerufer zwischen Vr- 
sovic und Kosov, der Kmizberg bei ileui Dorfe 1'riesen (Bfezno) am linkcn Eger- 
ufer und die Ablagerung des Siisswasserkalkes bei Tuchofie. 

Die ausgebranntenKohlenfelder zwischen VrSovic und KoSov bilden einc 
Gruppe von 8 ansehnlichen Hugeln, deren kahlc Kuppen schon von weiteni die 
rothen ausgebrannten Schieferthone und Leil en zeigen. Zahlreiche aber undeut- 
licbe Blattabdrticke, so wic die mannigfachst.cn schlackenformigen Erdbrandproduktc 
kominen bier vor. Das ausgobrannte Gestein licgt auf sandigen Scbichten, die 
einen weichen von kleinen Schluchten durchfurchten Tliinermergel aufgelagert sind, 

Offenbar bildcten die ehemaJigen KohlenHotze, welche (lurch Selbstentzun- 
dung zerstort worden sind, cine IViiher zusaminenliangende Uecke, die (lurch spft- 
tere Erosionen der weichen Plauermergel zerrissen worden ist. 

Am reel)ten Egerufer tritt zwischen Laun und dem Dorfe 1'ri esen (Brezno) 
ebenfalls neogenes Gebilde auf. 

Auf Bakulitenmergel der Kreideforraation liegt hier ein weicher l'eicht zer- 
fallender Sandstein, der den Malccer Berg bildet, In der Riehtuiig gegen Laun 
und Chluincan findet man auf den Feldern einzeltic BlOcke festen glattflachigen 
Kieselsandsteines, weicher wahrscheinlich der Deberrest eiiier ehenials weiter ver- 
breiteten Sandsteinscliichte ist, die mit clem vorerwahnten Sandstein im Zusanunen- 
hange war. 

Der Kreuzbcrg bei dem Dorfe Priesen besteht aus tertiaren Letter) mit 
ausgebrannten zu buntem Porcellanjaspis umgeanderten Schieferthone; die Basis 
des Berges besteht aus Bakulitenschichten. Basalte fehlen hier, so wie in den 
Kosovo.rbcrgeri und mm kann demnach in threr Eruption nicht die Ursache der 
Entziindnng der ehemaligen  KohlenHotze suchen. 

Der Sussivasserhalk bei Tuchofie bildet einige kleine dem Planer aufge- 
Iagerte Becken am Fusse des gegen   das Egerthal abfallenden Plateaus der rothen 
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permischen Sandsteine, auf denen sich hier <Mn^;("lIK1
 isolirte Partien von Quad.er- 

skndstein und Planer erheben. 
Der Sfisswasserkalk, ein weisses poroses Gestein wird als Mortelkalkstein 

HI oinem grossen Steinbruche bei Tuchone gewonnen, und. cntliiilt einc Meng'e 
Siisswasserschnecken und andere Ueberreste, fiber die weiter untcn in einer Ab- 
liandlung von Alfred Slavik berichtet wird. 

VIII. Diluvial- und Alluvial-BUdungen. Das Diluvium hat ini Aufnahuis- 
gebiete eine weite VerbreituDg und ist namentlich in geologisch-agronomischer 
Beziehung sehr wichtig. 

Fs tritt in dem Aufnahmsgebiete als ein zweifaches Gebilde auf, und zwar 
entweder als Diluvialschotter oder als Diluviallehm. 

Der SchOttei' liegt, wo beide Gebilde vorkommen, unter dem Lelime und 
besteht aus niannigfacheni Gerolle kieseliger und anderer harten Gesteine, dereri 
Ursprung man nach der Gesteinsbeschaffenheit leicht erkenneti kanri. 

Man wird auf der geologischen Karte den silurischeu Schutt Mittelbohmens 
von don Frzgebirgs-, Jcsehken-, Iser- und Riesengebirgs-, so wie den Adlergebirgs- 
gerullen unterscheiden konnen. In die Umgebungen von Friedland and Gabcl 
t'eicbt sogar der norddeutsche Diluvialschutt mit Flintgerolle (Bruchstficke des 
I'euersteins aus der weissen Kreide von Riigen). 

Von besonderem Interesse ist der Umstand, dass der Diluvia'schutt zwei 
durch eine aiisehnliche HOhendifferenz getrennte Terrassen einnimmt, so /. B. die 
tiefere Terrasse des Isersandsteines bei Jung-Bunzlau und Munchengratz und die 
hohere Terrasse des Gross-Skaler Sandsteines, auf deren Gipfel er liegt, desgleich'en 
'in Elbethale bei Oitov und Bechlin und dann hoch dariiber am Fusse des Gebrgs- 
berges; die Hfigel an der Adler bei Ilohenbruck und an der Oidlina bei Chlmnee, 
bei Rothwasser nordlich von Landskron u. s. w. 

Die Hohenmessungen werden die Mitt'el bieten, inn die diluvialen Sch'utt- 
terrassen in ihrem orographischen Zusammenhang darstellen zu konnen und es wird 
^ich zeigeh, welchen Lauf jene Stromungen hatten, die das Schuttmaterial im 
flacheren Lande verbreiteten.   . 

Die hochgehobenen GerOllmassen weisen offenbar auf Bodene'rhebungen, 
"wclche noch zur Zeit des Diluviums stattfanden und welche wahrscheinlich noch 
lOrtdauern, nur dass wegen der geringen Masse derselben und wegen Mangel 
v°n Huhenbestimmurigen in frilheren Zeiten uns die Vorgleichungspunkte fuhlenj 
nach denen sich die allmahligen Bodenveranderungen bestimmen lieSsen. Fane 
genaue orographische Fixirung der Schutt-Terrassen in der jetzigen Zeit win! defti- 
n«ch den Nachkommen gestatten, die etwa stattfindenden allmiihligen Hebungen 
des Bodens messen zu konnen. 

Reste von diluvialen Saugethieren wurden in dem GerOllschutte nicht auf- 
gefunden, sie sind indessen hiiufig in dem dariiber liegeuden Diluviallehm; aber ein 
aehr wichtiger Fund, der auf das Alter der hoheren Schutt-Terrassen Bezug hat, 
wurdc am Fusse des Georgsberges am Plateau oberhalb des Dorfes Nizo- 
b°h gemacht. 

In einer Schottergrube dieser Terrasse wurden niimlich imJ. 18(i4 in einer 
I'iefe von  10 Fuss von   den Arbeitern drei licgende   mit Sand   angefiillte Thongc- 
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fasse aufgefunden, von denen leider zwei zertriimmert wurden und verloren gingen, 
und nur eines in den Besitz des Raudnicer Burgers Herrn flehacek gelangte, der 
es dem vaterlandischen Museum schenkte. Der Fundort derselben, den der Bericht- 
erstatter in Gegenwart der bei der Auffindung derselben gegenwartig Gewesenen 
genau untersucbtc, ist eine zwei Klafter machtige Schichte silurischen mit roth- 
lichem Sand gemengtcn Schuttes, welcher zur Strassenbeschotterung beniitzt wird. 
Die Schuttmassc ist vollkommen intakt, d. h. nicht etwa (lurch sogenannte Heiden- 
graher aufgewiililt, indem in solchen Grabern die Aschenkrilge eigen thumb eh 
aufgestellt sind, wahrend bei Nizeboh die drefasse liegend und mit Sand angeilillt 
aufgefunden wurden. Weiter gegen Podlusk ist der Schotter von Diluvial- 
lehm bedeckt. 

Unter ahnliehcn Verhiiltnissen kam vor Jahren bei Vlenec (siidlich von 
Karlstcin) ein Gefass vor, welches sich nun ebenfalls in den Sammhingen des 
Landcs-Museums befindet. 

Einen ebenso interessanten archiiologisch-geologischen Fund konstatirte 
Dr. Fritf auf dem sogenannten Baumberge bei Chrudim, wo in einer Schuttschichte 
Pfeilspitzen aus Flint aufgefunden wurden, wahrend in dem in der Nahe auf dem 
Schotter liegenden Lehm Mamuthziihne vorkommen. 

Eine Pfeilspitze aus Flintstcin fand audi der Landwirth Ilerr Prazak in 
Chorousek bei Mieno auf dem von Diluviallehm gebildeten Ackerboden. 

Der Diluviallehm kommt wie der Schotter in denselben zwei Terrassen vor 
und bildet namentlich eine weit verbreitete zusammenhiingende Decke auf den 
Planerplateaus bei Schlan und Velvarn, auf dem Plateau zwischen dem Iser- und 
dem Kokofiner-Thal, so wie auf den Planerhiigeln des mittlei'en Flbgebietes zwischen 
JiCin, Koniggratz und Leitomischl. 

Man kann in dem Diluviallehm verschiedene Schichten erkennen, welche 
wegen ihres Einflusses auf die Vegetation auch von den Landwirthen wohl unter- 
schieden und mit versehiedenen Namen bczeichnet werden. 

Der am meisten verbreitete Lehm ist gelbbraun oder rothlichbraun, etwas 
kalkhaltig und giebt einen vorziiglichen Weizcn- und Kleeboden. 

Die Fruchtbarkeit der Plateaus von Mseno, Velvarn, JiCfn usw. ist haupt- 
sachlich diesem Diluviallehm zu venlanken. 

Knochen diluvialer Silugethiere trifft man am haufigsten in dem Ziegol- 
lchm an, der gewolmlich in seiehten Mulden oder am Fuase von Berglehnen abge- 
lagert und stellenweise auch durch zahlreichc Landschneckeriscbalen ausge- 
zeichnet ist. 

Zabne von Mamuth und Rhinoceros wurden im ganzen Gebiete des Dilu- 
viallehms aufgefunden (Ijaun, Kralup, Aussig, Hlinay, Lisa, Turnau, Sarka, Smichov, 
Chrudim usw.) und werden nun, da die Aufmcrksamkeit der Ziegelschlager darauf 
gelenkt wurde, in grosscrer Anzahl gesainmelt werden; unter den Lehmschnecken 
findet sieh Helix hispida, Pupa muscorum, Succinca oblonga urn haufigsten; im 
Lehmbruche bei Ulgersdorf unweit Tetschen wurde auch cine alpine Art, namlich 
Helix arbustorum Linn6 var. alpestris Ziegler bemerkt. 

Die letztere alpine Art gehiirt zu den zwar seltenen, aber hochst interes- 
santen   Anzeichen   eines   ehemals   kalteren   Kliinas   unserer   lleiinat-     Es   reiheu 
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sich diesem Funde an die von Dr. Fri6 im Ziogcllclini dcr Sarka aufgefundenen 
Murmelthierschadel, dann die von Dr. Em. Purkyne" und Dr. Ladisl. Celakovsky 
beobaclitoten alpinen oder sonst unserer Thalflora fremdartigen Arten, als Carex 
pediformis (ein schwedisches und russisches (!ras) auf den Sandsteinen des Roll- 
berges bei Niemes, Eguisetum Talmateja auf dem Diluviallehm und Bakuliten- 
thon u. a., dcren isolirtes Vorkommen im (lebietc einer wiirmeren Flora nach der 
Analogie dcr von Oskar llecr in der ebenen Sclweiz gefundenen alpincn und 
nordischen Formcn gleichfalls als ein Rest der Eiszeit angcsclien wcrden kann. 
Ob in der Kisze.it die bolunischen Griinzgcbirge Gletscher trugen, liess sich bisher 
nicht nachweisen, aber hochst wahrscheinlich ist es, dass der Diluvialschutt und 
der Diluviallehm aus dieser Zeit abstammen und (lurch den Fund des Nizeboher 
Gefasses ist es Irwiesen, dass zu dieser Zeit unser Vaterland gleichzeitig von 
Elephanten, NashOrnern und Menschen bewohnt war. 

Der nun von Schotter und Lehm bedeckte Boden war damals See- oder Fluss- 
grund und wurde durch spatere Gebirgsveranderung zu seiner jetzigen Hohe gehoben. 

Das Alluvium cnthalt nicht bios die jungeren und sich jahrlich mehrenden 
Anschwemmungen der Flusse und Biiche, sondern auch alle die Ablagerungen, 
welche sich durch Abschwemmung des Gesteinsdetritus und der Diluvialschichten 
am Fusse der Hohenzuge bilden, so wie endlich die Torfe. 

Der Elbe- und Moldauschutt begleitet die Ufer der beiden Flusse bis zu 
einer Hohe von 6—10 Klaftern tiber ihr jetziges Normalniveau und beweist, dass 
die Flusse Bohmens in einer verhaltnissmassig noch neuen Zeit einen ungemein 
grossen Wasserreichthum haben mussten. 

Der Alluviallehm ist seinem Aeussern nach vom Diluviallehm verschieden ; er 
ist gowohnlich graubraun, ohne Kalk und durch Schalen noch lebender Schnecken 
ausgezeichnet, so namentlich durch Helix austriaca und Helix hortensis. 

Die Torfe, welcho auf dem Erz-, Iser- und Riesengebirge so wie auf dem 
Granit-Plateau bei Reichenberg in ziemlicher Miichtigkeit vorkommen, fehlen audi 
den Niederungen nicht, und man trifft grosse Strecken davon bei Niemes, Bohm. 
Leipa, Habstein, Bygic u. a. a. 0. an. 

Doch muss man Gebirgstorfe und Wiesentorfe wohl unterscheiden. Zu den 
letzteren gehoren die miichtigen Torfe bei Kostitek und BySic, welche sich bis 
Sopka bei Melnik und Hlavno Kostelni bei Brandeis erstrecken, so wie die ausge- 
trockneten Teichgriinde bei Lysii, Rozhof, Vorel bei Chrudim, Blata bei Pod6brad, 
bei Caslau, Kolin u. a. Berr Alfred Slavik, Assistent des Museums, beschaftigte sich 
mit ihrer Uutcrsuchung und land an 32 Molluskenartcn in denselben. 

IX. Basalte und Phonolithe. In das Aufnahmsgebiet fallt das ganze Leit- 
Dfleritzer basaltische Mittelgebirge zu beiden Sciten der Elbe, so wie die zahli'eichen 

zerstreuten Kuppen, welche hauptsachlich im Bereiche der Kreideformation auftreten. 
Vorlau/ig wurden (icsteinsprobcu zur mineralogischen und chemischen Un- 

tersuchung eingesammelt, womit sich in dem letzten Jahre (1868) vorzuglich Dr. 
Poricky, Gymnasialprofessor, beschaftigt hat, der die mineralogisch-chemische Be- 
arbeitung der eruptiven Gesteine Bohmens fur die Landesdurchforschuug iiber- 
nommen hat. Diese schwierige Arbeit wird in den folgenden Jahren fortgesetzt 
und nach ihrer Vollendung veroffentlicht werden. 
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