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Uber

den Einfluss der Beschaffenheiten der Gesteine
auf die Architoktur.

Von

Joh. Friedr. Ludw. Hausmann.

Wisse

ie Felsenmassen, welche die feste Rinde des Erdkorpers bilden, haben

nicht allein dadurch, dass sie, wie ich in einer friiheren Abhandlung x
) zu zei-

gen versucbt habe, die Beschaffenheiten des lockeren fruchttragenden Bodens

bedingen, einen grossen Einfluss auf das Leben und die Beschaftigungen der

Menschen: sondern auch noch auf mannichfaltige andereWeise auf

die Befriedigung der raenschlichen Bediirfnisse, und die dazu dienenden Kiinste

ein. Dieses kann wohl nicht mehr hervorleuchten, als bei der Kunst, wodurch

sich der Mensch ein Obdach verschafft, und wodurch er Raume begranzt,

in denen er seine hauslichen und offentlichen Geschafte betreibt: in denen er

Verg Seele zu Gott erhebt

Indem die Architektur die Gesteine als Materialien benutzt,. muss die Aus-

fiihrung der Bauwerke durch die sehr verschiedenen Beschaffenheiten jener

bedeutend modificirt werden. Gewisse Eigenschaften konnen eben so sehr

der Technik des Bauwesens zu Hiilfe kommen, als andere dieselbe erschwe-

ren. Gewisse Arten von Constructionen sind bei gewissen Beschaffenheiten

der Steine moglich, die bei andern sich gar nicht ausfuhren lassen. Wie der

Mangel von Felsgestein in einigen Gegenden den Erdbau, die Anvvendung von

ungebrannteri oder gebrannten Steinen aus Lehm und Thon hervorgerufen , in

anderen den allgemeineren Gebrauch des Holzes veranlasst hat, eben so hat

1) De rei agrariae et saltuariae fundamento geologico. Commentationes Societatis

Reg. scientiarum Gottingensis recent. Vol. V. MDCCCXXIII.
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auch die verschiedene Natur der Gesteine dazu beigetragen, die Gebaude ab-

weichend zu gestalten. Neben dem Einflusse des geistigen Lebens der VohW,

haben gewiss mannichfaltige materielle Dinge, wozu namentlich auch die klima-

tischen Verhaltnisse gehoren, darauf eingewirkt, dass die Baukunst in verschie-

denen Landern oft einen sehr abweichenden Charakter angenommen hat; aber

ohne Zweifel ist die Natur des zu Gebote stehenden Materials dabei nicht ohne

Einfluss gewesen ; und was die Gesteine betrifft, so haben nicht bloss ihre Be-

schaffenheiten an sich, sondern auch die Art ihres Vorkommens, ihre Structur

im Grossen, die verschiedene Stratification, das ganze Erscheinen der Felsen-

massen, auf den Gang der Entwickelung und Ausbildung der Baukunst einge-

wirkt. Will man daher in die Geschichte der Architektur tiefer eindringen,

so wird man das genauere Studium der Baumaterialien nicht vernachlassigen

diirfen.

Im Nachfolgenden werde ich zu zeigen mich bemuhen, auf welche Weise

die verschiedenen Beschaffenheiten, so wie die Art des Vorkommens der Ge-

steine, auf die Entwickelung der Architektur, auf die Formen der Bauwerke,

die Technik des Bauwesens und die Erhaltung der Gebaude von Einfluss sind.

Hieran denke ich kiinftig, veranlasst durch Beobachtungen auf Reisen durch Ita-

lien , Frankreich und Spanien, einige Beitrage zur Kunde der Gesteine zu reihen,

welche die Alien, zumal die Romer, in der Architektur angewandt haben, wel-

cher Arbeit die gegenwartige Abhandlung zur Einleitung dienen kann; so wie

jene den hier aufgestellten Ansichten manche Belege darbieten wird. Ich glaube

fur diesen unvollkommenen Versuch um so mehr ein nachsichtiges Urtheil in

Anspruch nehmen zu diirlen, da der Gegenstand desselben einem bisher noch sehr

wenig angebaueten Felde der Forschung angehort.

Die Ausiibung einer jeden Kunst wodurch ein rohes Material verarbeitet

wird , ist von der Beschaffenheit des Materials und der dasselbe verandernden,

auf einen gewissen Zweck gerichteten Thatigkeit abhangig. Die Kunslwerke

sind Producte aus jenen beiden Factoren , deren gegenseitige Verhaltnisse auf

die mannichfaltigste Weise abandern. Bald zeigt das Material, bald die um-

formende zweckmassige Thatigkeit einen srosseren Einfluss. Je mehr die zu-
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richtende Kunst nur materielle Bediirfnisse befriedigt, von um so grdsserer Be-

deutung- pflegen die Eigenschaften des Materials zu seyn. Je mehr aber die

niitzliche Kunst sich zur schonen emporhebt, je einflussreicher die Idee auf

kiinstlerische Thatigkeit wird, um so mehr pflegt dieser es zu gelingen, das

Material zu beherrschen, oder wenigstens um so weniger wesentlich pflegt fiir

das Kunstwerk dasselbe zu seyn. Bei Gefassen, welche zur Aufbewahrnng

von Fliissigkeiten, oder zur Bereitung von Speisen dienen sollen, ist es nicht

gleichgiiltig, ob sie aus Thon, Stein oder Metall bestehen; sobald es aber nur

darauf ankommt, scbon geformte Gefasse die zur Zierde dienen sollen zu ver-

fertigen, ist es gleichgiiltiger, ob man Porphyr oder Alabaster, Thon oder

Bronze dazu nimmt. Indessen kann auch die scheme Kunst sich nie ganz von

dem Einflusse des Materials frei machen. Das Material schreibt der zurich-

tenden Kraft bald mehr bald weniger den Weg vor, ist nicht selten eine Hem-

mung fiir das freie Walten der Kunstidee; und hat oft auf den Eindruck den

ein Kunstwerk macht, einen nicht unbedeutenden Einfluss. Thon muss anders

behandelt werden als Stein; und ein grosser Unterschied ist es, ob ein barter

Porphyr, oder ein weicher Alabaster zu bearbeiteh ist. Von der dunuen zar-

ten Ausbildung Griechischer Thongefasse hielt sich im Alterthum die Darstel-

lung von Gefassen aus hartem Stein sehr fern; und nicht einmal ist es durch

die in neueren Zeiten so sehr vervollkommneten mechanischen Hulfsmittel, wie

sie z. B. in der Schleiferei zu Elfdalen in Schweden angewandt werden
,
ge-

lungen, aus hartem Porphyr Gefasse zu bilden, welche in jener Eigenschaft

den Griechischen Thongefassen gleich kommen, so vollkommen auch iibrigens

die Formen derselben nachgeahmt werden. Der weiche Thon gehorcht unter

der Hand des bildenden Kunstlers willig den Eingebungen der Phantasie; der

starre Marmor, der nur dem Meissel und der Feile nachgiebt, hemmt dagegen

ihren Flug Der Eindruck den eine bronzene Statue macht, ist sehr abwei-

chend von dem eines Bildwerks aus Marmor.

Wenn man nun gleich der Natur einen bedeutenden Einfluss auf die Kunst

einraumen darf, so ist doch grosse Vorsicht nothig, damit man jener nicht zu

viel zutraue. Hin und wieder ist man in dieser Hinsicht oflenbar zu weit ge-

gangen, indem man z. B. bald in einem altdeutschen Gotterbaine, oder einem

Palmenwalde, bald in den Saulen des Basaltes den Prototyp der sogenannten
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Gothischen Archilektur entdeckt zu haben meinte. Verkennen lasst es sich

aber dennoch nicht, dass die iNatur keines weges bloss auf das Mechanische

der Technik, sondern auch auf die Kunstidee einen Einfluss ausiibt, indem sie

der Pbantasie Formen einpragt. welche sich ganz unvermerkt so innig mit den

Forderungen des Zweckes des Kunstwerkes verschmelzen, dass in der vollen-

deten Ausbildung der Kunst, beide Elemente kaum noch zu unterscheiden

sind. Legt es nun aber die Geschichte der Ausbildung der Kunst darauf an,

das Product in seine Factoren zu zerlegen, so wird es zur Vermeidung einsei-

tiger Resultale forderlich seyn, wenn der Archaolog rait dem Naturforscher

Hand in Hand gehet.

Bei keiner Kunst leuchtet der Einfluss des Materials vvohl mehr hervor, als

bei der Baukunst. Auf ihren niedrigsten Stufen erscheint sie ganz als ein

Kind der Natur; und wenn sie sich gleich bei weiterer Entwickelung mehr
und mehr der mUtterlichen Leitung zu entwinden, und grossere Selbststandigkei

zu erlangen strebt; bei zunehmender Ausbildung auch ein sehr verandertes

Wesen annimmt; so kann sie sich doch nie ganz von ihr losmachen, und den

Charakter, die Physiognomie nicht verlaugnen, welche sie von der mUtterli-

chen Natur ererbte. Bei keiner anderen Kunst ist die Ausubung durch das

Material mehr an das Local gebunden ; wird die Ausubung durch das Material

mehr auf bestimmte Formen und Verfahrungsarten geleitet, als bei der Bau-
kunst. Ich will versuchen, dieses hier etwas genauer zu entwickeln.

Dass die Baukunst so sehr von dem Locale abhangig ist, riihrt haupt-

sachlich von der Grosse und Schwere der Massen her, mit welchen sie zu

thun hat, die einen weiten Transport des Materials erschweren. Im Allgemei-

nen muss die Baukunst das Material der Gegend entnehmen, wo sie ausgeiibt

wird; und wenn sie dasselbe von entlegenen Orten herbeischafft, so geschieht

solches gewohnlich nur fur einzelne Prachtgebaude ; oder bei solchen Materia-

lien welche zur Ausschmuckung dienen; oder wenn die Wichtigkeit des Zweckes
den grossen Aufwand aufwiegt; und besonders dann, wenn das Wasser die

Fortschaffung wandte zu architektonischen Zwecken
Granit aus Oberagypten *) ; Rom bezog aus Griechenland , aus Klein-

- - —l - - 'm

2) Gar. Odofr. Mttller, De Antiquitatibus Antiochenis. I. §. 22. Comment.
Societ. Reg. scient. Gotting. recent. Vol. VIII. p. 261.

_
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asien 3
) ,

aus Afrika, von Luna, Marmor fur seine Prachtgebaude; in spaterer Zeit

Venedig die Quader fur seine Pallaste und Kirchen aus Dalmatien. Das Konigliche

Schloss zu Kopenhagen ist aus Pirnaer Sandstein giist aus Pirnaer Sandstein gebauet, und zu den ausge-

zeicbnetsten Gebauden in Amsterdam, haben die Steinbriiche der Grafschaft

Schaumburg das Material geJiefert. In neuester Zeit haben die Eisenbalmen

die FortschafTung schwerer Masses nacb entlegenen Gegenden bewunderns-

wiirdig erleichtert; und zu den mannichfalligen Umwandlungen welche sie her-

beifuhren, wird man es kiinflig audi zu zahlen haben, dass sie dem Bauwe-

sen eine weit grossere Unabhangigkeit von den Localverhiiltnissen gewaliren,

als demselben friiher zu Theil vverden konnte. Schon jetzt sehen wir Folgen

davon in unserer Nahe. Nicht bloss wird der weiche Kalkstein der nordli-

chen Chausseestrecken im Hannoverschen durch den harteren Basalt unserer

Berge ersetzt werden konnen; nicht bloss liefert gegenwartig der Euphotid

von Harzburg am Harz das trefflichste Material fur die Braunschweigischen

Chausseen, und die ausgezeichnetsten Pflastersteine fur Hannover; sondern
t

elbst der Granit der bis vor Kurzem fast ganz unverritzten Felsen des Har-
*

zes, gelangt nunmehr in den grossten Quadern nach entfernten Orten, selbst

bis Danzig.

Indem die Baukunst im Allgemeinen das Material vvahlen muss, was in

der Nahe zu haben ist, und das Material, wie bald weiter gezeigt vverden

wird, einen grossen Einfluss auf die Bauformen und das Bauverfahren ausiibt,

so kann es nicht auffallen, dass nach den verschiedenen Localitaten Bauwerke

und Bauverfahren oft- sehr abweichend sind; dass in verschiedenen Landern

und Gegenden die Entwickelung der Architektur einen ganz abweichenden

Gang genommen ; dass dagegen aber auch zuweiien an weit entfernten Orten,,

ahnliches Material, ahnliche Bauformen und gleiches Verfahren hervorgerufen

haben. Es ist daraus zum Theil zu erklaren, dass die Baukunst in Aegypten

sich auf ganz andere Weise entwickelt hat, als in Griechenland ; dass aber

dagegen die aus dem Alterthume erhaltenen Bauwerke Aegyptens in vielen

Stucken auffallend manchen Indischen gleichen. Findet man an entfernten

3) Charles Texier, Streifereien durch Kleinasien. Annalen der Erd-, Volker- und

Staatenkunde. 1837. S. 331.
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Orten Ahnlichkeit in den Bauwerken, so ist man oft geneigt eine Verpflanzung

von dem einen Orte nach dem anderen anzunehmen. Ohne Zweifel hat eine

solche haufig statt gefunden. Es kommen aber auch Uebereinstimmungen in

Bauformen vor, wo an keine Verpflanzung und Nachahmung zu denken; so

wie der Mensch iiberhaupt oft an verschiedenen Orten dieselben Materialien
i

benutzt, ohne dariiber auf andere Weise als durch die Natur und das Bediirf-

niss belehrt zu seyn. Der Gebrauch des Asphaltes zum Mortel auf Trinidad

ist sicherlich keine Nachahmung von der gleichen Anwendung, welche man
im Alterthum zu Babylon davon gemacht. Wurde eine gewisse Art zu bauen
von einem Orte zum andern verpflanzt, so wurde solches doch auch moglich

gemacht durch das Vorhandensein eines den Formen und d'em Verfahren ent-

sprechenden Materials. Die Romer iibertrugen ihre Art zu mauern nach
nien, wie u. A. die Baureste von Italica es zeiiren : und die Araber verpflanzten

ware es ab

eben dahin die Pise-Arbeit, wie man an vielen grossen Mauerresten z. B. zu
Granada und Sevilla es siehet. Beides war moglich, weil fur jene hochst
abweichenden Arten zu mauern das Material vorgefunden wurde. Unmoglich

>r gewesen, den durch gewaltige Sandsteinquadern bedingten Bau
der Aegyptischen Tempel und Pallaste mit den Backsteinen Babylons aus-
zufiihren.

Zuweilen ist die Moglichkeit ein Baumaterial in der Nahe zu haben, dar-
an Schuld

,
dass man gewisse Anwendungen von einem Material macht, wel-

ches fur solchen Gebrauch keineswegs vortheilhaft ist. So wurde im Alter-
thum zu Volaterra der Alabaster zum Strassenpflaster benutzt*); gleich

man vor langerer Zeit bei Tiede im Braunschweigischen den dort'iffen wa

wie

freien Gyps sehr unzweckmassig fur den Chausseebau angewandt hat. Das-
selbe Gestein wird an einigen Orten sehr unpassend bei dem Hauserbau, z. B.

zu Thiir- und Fensterstdcken benutzt, die dann nach einiger Zeit durch An-
ziehung von Wasser, womit eine bedeutende Volumenvergrosserung verkniipfl
ist, aufbersten oder wohl gar sich krumm ziehen. Auch giebt die Nahe eines
seltenen Materials, welches, indem man es aus der Feme erhalt, nur bei Pracht-
gebauden, zu architektoniscben Ornamenten, ausseren oder inneren Bekleidun

4) Die Etrusker von Karl Otfried Miiller. 1. S. 245
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gen angewandt werden kann, Veranlassung zu Verwendungen, wozu gewohn-
lich nur allgemein verbreitete Baumalerialien gebraucht zu werden pflegen.

So besass Luna im Alterthume Ringmauern aus grossen Marmorblocken der

nahen Briiche 5
); und so sieht man jetzt die kleine Kirche von Carrara in

einem Marmorschmuck, um welchen manche Kalhedrale sie beneiden mochte.

Klimatische und andere Naturverhiiltnisse iiben einen grossen Einfluss auf

die Bauformen aus. Es kann in der einen Gegend eine gewisse Construction

zweckmassig seyn, die es in einer andern nicht ist. Im kalten Klima sucht

man Warme, im heissen Kuhlung in den Gebauden. In einem Thale eines

hohen, mit Schneelavinen drohenden Gebirges, sind andere Bauformen als in

der freien Ebene vortheilhaft. In den Sudliindern , in vvelcben im Winter kein

Schneedruck auf den Dachern lastet, konnen diese flach seyn, welches im

Norden nicht zulassig ist. Wo ein trocknes Klima herrscht, ist der Pise-Bau

vortheilhaft, der sich fur ein feuchtes Klima nicht eignet. Das Material kann

die Anforderungen
, welche die klimatischen und andere Naturverhallnisse an

die Architektur machen, begiinstigen, aber auch in manchen Fallen ihre Be-

friedigung erschweren; daher bei der Ahnlichkeit jener Verhaltnisse in ver-

schiedenen Gegenden, doch nicht immer ahnliche Bauformen angetroffen werden.

Der Holz-Construction verdanken die Landhauser im Canton Bern und in an-

deren Theilen der nordlichen Schweiz ihre ausgezeichnete Zweckmassigkeit.

Wie wenig auf Beschirmung und Behaglichkeit berechnet erscheinen dagegen

die sleinernen Hauser in den weniger bewaldeten Gegenden der Alpen und

in den Pyrenaen.

Wo der Mensch die Wahl unter verschiedenen Baumaterialien hat, wahlt

er, zumal fiir seine Wohnungen, zuerst das Holz, weil dieses am Leichtesten
_

fiir den Bau zu gewinnen und zuzurichten ist. Nur der 3Iangel des Holzes

bringt ihn dahin, zur unorganisirten Natur seine Zuflucht zu nehmen ; und wird

er dazu genothigt, so pflegt sich jenes Material zuerst aus den Wanden zu

entfernen , und am Langsten im Dache sich zu erhalten 6
). Wo uberall kein

Holz zur Erbauung von Wohnungen gefallt werden kann, oder wo dasselbe

5) Die Etrusker von Karl Otfried Muller I. S. 243.

6) Handbuch der Archaologie der Kunst von K. 0. Muller. 2. Ausgabe §

S. 353.

Phys.Classe. VIII. B
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keinen hinreichenden Schutz gegen aussere Angriffe gewahrt, sucht der rohere

Mensch natiirliche Hohlen auf. Nach Pausanias 7
} lebten die Ureinwohner

Sardiniens zum Theil in solchen, und das alte Testament erwahnt deren manche

in Palastina, welche theils bestandig bewohnt wurden, theils zu Zufluchtsorten

bei Verfolgungen dienten. Uebrigens hal die Benutznng naturlicher Hohlen

nie sehr allgemein seyn konnen, theils weil sie uberall nicht sehr haufig und

auf gewisse Gebirgsformationen beschrankt sind, theils aber auch, weil man

sie als den Aufenthalt wilder Thiere mied, oder weil Hire wunderbaren For-

men und Auskleidungen, ihre unbekannte Ausdehnung, ihr schauerliches Dunkel

und ihre geheimnissvolle Stille, die Phantasie aufregte, und Vorslellungen er-

zeugte, welche den Aufenthalt in ihnen unheimlich machten. Im Alterthume

bis zu den spateren Zeiten und in den verschiedensten Gegenden, haben sich

an Felshohlen Mythen und Sagen gekniipft, und sind die Menschen durch hei-
*

lige Scheu oder Aberglauben vom tieferen Eindringen in dieselben abgehalten

worden. Was die Gebirgsarten betrifft, in welchen natiirliche Felshohlen vor-

kommen, so beschranken sie sich beinahe ganz auf Kalkstein, Dolomit und

Gyps,' daher sie im secundaren Gebirge besonders zu Hause sind. Den kry-

stallinischen Gebirgsarten sind sie im Allgemeinen fremd; und im vulkanischen

Gebirge sind sie selten 8
). Palastina ist durch seine Kalkformation das Land der

Hohlen und Grotten, wie Carl Ritter es nennt 9
), und gleichfalls ist esFldtz-

kalkstein, der auf Kreta den Reichthum an unterirdischen Grotten bedingt 10
).

Dagegen zeichnet sich d des Nordens, wo krystallinische, von

keinen secundaren Gebirgsscbichten bedeckte Gesteine, die grosste, am Wenig-

sten unterbrochene Ausdehnung haben, durch den Mangel von Hohlen, durch

das Fehlen von Spuren ehemaligen Troglodytenlebens aus.

Durch die Benutzung naturlicher Hohlen zu Wohnungren wird der Mensch

7) Graeciae descriptio. Lib. X. Cap. XVII.

8) Drei Stunden von Mexico ist eio vulkanischer Berg, el Petion viejo genannt, in

dessen Lava sich Hohlen befinden, die vielen Familien zu Wohnungen dienen.

S. v. Gerolt, in den Annalen der Volker- und Staatenkunde von Berghaus
XII. S. 116.

9) Erdkunde. I. Ausg. II. S. 429.

10) Kreta. Von Karl Hoeck. 1. S. 43.
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leicht zur Bildung kiinstlicher geleitet, wofiir ebenfalls Palastina einen so merk-

wiirdigen Beleg liefert 11
). Ubrigens ist die Beschaffenheit des Gebirgsgesteins

von grossem Einfluss darauf, dass die Vorrichtung kiinstlicher Hohlen bald

mehr erleichtert, bald mehr erschvvert wird; und es kommt dabei hauptsachlich

auf die mehrere Lockerheit oder Festigkeit, anf die Art der Structiir, und dar-

auf an, ob die Decke sich ohne besondere Unlerstiitzung halt, oder ob sie

kiinstlicher Stiitzen bedarf.

Wo lockere Massen, die doch hinreiclienden Zusainmenhalt haben, in be-

deutender Machtigkeit anstehen , ist keine besondere Kunst erforderlich , urn

Aufenthaltsraume darin auszuhohlen. Ein grosser Theil voa Cullar de Baza,

einem Stadtchen an der Griinze von Granada und Murcia, besteht aus Hohlen,

welche man in die dortigen thonig-'sandigen Htigel gegraben hat 12
). Zu

Guadix im Konigreich Granada und in der benachbarten Gegend, hat in den

dort machtig aufgeschwemmten Lehm-Massen die niedrige Classe der Bevolke-

rung zahlreiche Wohnungen angelegt 13
). Im Dshefran-Xy\s\v\cie, siidlich von

Tripoli, ist das Tafelland von einem fruchtbaren rothen Lehm bedeckt, in vvel-

chen die Bewohner ihre unterirdischen Wohnungen eingegraben haben l4
).

Die Trockenheit der Atmosphare in den genannten Gegenden begunstigt die

Anlage von Wohnraumen in einer 3Iasse, welche bei fenchterem Klima nicht

dazu geeignet seyn wiirde.

Unter den Massen welche zur Bildung kiinstlicher Hohlen sich eignen.

zeichnet sich der mlkanische Tuff vorziiglich aus. Wie dieses in der Cam-

pagna von Rom, im alten Etrurien, und in einigen anderen Theilen Italiens

weit verbreitete Gestein im Alterthume haufig zur Vorrichtung von (irabkam-

mem benutzt wurde, so sieht man noch jetzt in einigen Gegenden Italiens

kiinstliche Hohlen im Tuff von armem Volke bewohnt. In einigen Theilen

11) Nachrichten iiber die Hohlenbauten in Palastina finden sich u. a. in v. Schu-

bert's Reise nach dem Morgenlande. III. Alles dariiber bekannt Gevvordene

enthalt die Erdkunde der Sinai-Halbinsel, von Palastina und Syrien von Carl

Ritler, zumal Bd. HI.

12) Moritz Willkomm, Zwei Jahre in Spanien u. Portugal. III. S. 81.

13) Vergl. meine Kleinigkeiten in bunter Reihe. I. S. 137.

14) Ausland. 1850. S. 811.

B2
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von Kleinasien, namentlich im alien Phrygien, Galatien, Cappadocien, ist der

daselbst in grosser Ausdehnung vorhandene vulkanische Tuff ebenfalls im

Alterthum vielfach zu Hohlenbauten benutzt, die znm Theil noch gegenwar-

tig bewohnt werden 15
). Ira mittleren Frankreich, namentlich in Auvergne,

linden sich im Basaltischen Tuff bin und wieder Reste ehemaliger Menschen-

wohnungen. Diesem Gestein verwandt ist die als Trapp oder Mandelstein

bezeichnete Gebirgsart 16
), in welcher die bewundernswiirdigen Grottentem-

pel von Elora, Carli und anderen Orten im Gebirge der Ghats in Vorderin-

dien ausgehohlt worden 17
).

Mit der Zunahme der Festigkeit des Gesteines wachst naturlicher Weise
die Schwierigkeit der Bildung von Hohlenbauten. Die natiirlichen Absonde-

rungen des Gesleines konnen dabei einer Seits die Arbeit erleichtern, an-

derer Seits aber auch in so fern erschweren, dass sie Unterstutzungen der

Decke nothig machen. Im Allgemeinen sind es aber unter den festeren Ge-
birgsgebilden, die slratificirten secundaren, namentlich Sandstein- und Kalkstein-

Formalionen, welche die Bildung kunsllicher Hohlen begiinstigen, und unter

diesen wieder solche, deren Schichten eine wagerechte Lage haben. Wo dieses

Structurverhaltniss sich findet, brauchtnureineSchicht, oderesbrauchenbeiweniger

machtigen Schichten, nur ein Paar iiber einander liegende, herausgebrochen zu

werden. Besonders erleichtert wird diese Arbeit, wenn die festeren Schichten

mit lockereren Massen abwechseln, wie solches bei Sandstein- und Kalkstein-

Fliitzen oft der Fall ist. Soilen die Raume eine hnung erhal

ten, so liegt es sehr nahe, entweder einzelne Theile der Schichten als Berg-

festen stehen zu lassen, oder von herausgebrochenen Steinen Pfeiler zu bilden.

Sind Baume in der Nahe, so fuhren diese leicht darauf, Stamme als Saulen

15) Ch. Texier, Streitereien durch Kleinasien. Annalen von Berghaus. 1835.

S. 259. 266. William J. Hamilton, Researches in Asia minor, Pontus ami

Armenia. Cap. 44. 47. Transkaukasia von August Freiherrn von Haxt-
hausen. II. S. 63.

16) Lieut. Colon. Sykes, i. d. Transactions of the geological Society of London

2 Ser. IV. p.

17) Die Erdkunde von Asien, von Carl Ritter. Bd. IV. 1. Zamal S. 673—687.
Kunsthistorische Briefe, von Dr. A. H. Springer. 1. S. 87 ff.
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zur Unterstiitzung der Decke anzuwenden. Solche Verfahrungsarten waren
bei den Hypogeen des Alterthums gewiss ebenso gewohnlich, als sie es noch

heutiges Tages bei unterirdischen Steinbriichen sind. Jene begiinstigenden Ver-
haltnisse, wie sie sich in dem horizontal geschichteten Sandstein der Gegend
am Nil, welche die Araber Djebel Selseleh nennen 18

), so wie in dem Kalk-

stein der Libyschen Bergkette J 9) fmden, waren es, welche die bewunderns-

wiirdigen Hypogeen in Aegypten hervorriefen , und ahnliche geognostische

Verhaltnisse, zumal das Vorkommen von Sandstein, erieichterten in mehreren

Gegenden von Indien 2°) so wie auch in Transkaukasien, namentlich in der

Nahe von Gori 21
), die Anlage ausgezeichneter Hohlenbauten. Doch hat

man sich in Indien nicht damit begniigt, in weicheren Felsenmassen die be-

wundernswurdigsten Tempel und andere Bauwerke auszuhauen, sondern man
hat dort selbst im Granite solche Arbeiten ausgefiihrt, wie die merkwiirdigen

Trummer der Felsenstadt Mahalmlipuraw zeigen 22
). Wie das Vorkommen

gewisser Gebirgsarten in den verschiedensten Gegenden auf die Anlage von

Hohlenbauten gefiihrt hat, sieht man in mehreren Landern. So sind z. B.

in Frankreich in einem an der Loire unweit Tours in Felsen anstehenden,

zur Kreideformalion gehorenden Kalkslein, wie in Palastina, zahlreiche Woh-
nungen ausgehohlt, in welchen armes Volk hauset 23

). Die allergewobnlich-

ste und einfachste Art von Hohlenbauten, welche zu alien Zeiten in den ver-

schiedensten Gegenden ausgefiihrt worden, und wozu mannichfaltige Gebirgs-

arten tauglich sind, wenn sie nur einen solchen Zusammenhalt haben, dass der

ausgehohlte Raum ohne kunstlichen Ausbau sich halt, ist die Anlage von Fel-

senkellern.

18) Die Erdkunde von Carl Ritter. 2. Ausg. I. 1. Afrika. S. 709—711.

19) Daselbst. S. 703.

20) Daselbst. S. 588. 825. 826.

21) Moritz Wagner, Reise nach Kolchis. S. 161. Freih. v. Haxthausen Trans-

kaukasia. II. S. 57. •

22) Ritter's Erdkunde von Asien. Bd. IV. 2. S. 322—327.

23) Vorletzter Weltgang von Semilasso. I. 2. S. 222. Memoires sur les couches

du sol en Touraine. Par Felix Dujardin. Memoires de la Society geolo-

gique de France. II. p. 217. 218.
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Mit der Aushohlung vonFelsenmassen ist ihre aussere Zurichtung zu archi-

tektonischen Denkmahlern nahe verwandt und oft genau verbunden. Diese Art

von Architektur wurde ebenfalls durch eine nicht sehr bedeutende Festigkeit

der Felsenmasse befordert; wobei aber starke Absonderung des Gesteins we-
niger vortheilhaft , im Gegentheil gleichmassiger Zusaramenhang begiinstigend

seyn musste; daher in machtige Banke abgesonderter Sandstein, wie in eini-

gen Gegenden von Indien, oder dichte Kalksteinmassen, wie in Persien, be-

sonders dazu benutzt worden. Die aussere Bearbeitung von Felsenmassen zu

architektonischen Zwecken verkniipft die Bildung kunstlicher Hohlen mit der

Anvvendung gebrochener und wieder zusammengefiigter Steine zu Bauwerken.

Als man zum eigentlichen Bauen mit aus ihrer natiirlichen Verbindung gelo-

sten Steinen iiberging, wurden diese oft an den Orten wo sie gebrochen

worden, unmittelbar wieder verwandt, wie man solches an manchen Bauresten

sieht, die sich aus dem Alterthume erhalten haben. Zu den ausffezeichnetstenb

gehoren die bewundernswiirdigen Ruinen von Persepolis, an denen die drei

Abstufungen der Architektur, die Bildung von Grabmahlern in Felsen, die au-

ssere Zurichtung der Felsenmassen, und der kiinstliche Bau mit gebrocbenen

Steinen, sich vereinigt finden, ganz so, wie es Ktesias und Diodor beschrie-

ben haben 2
+). Hier wurde die Ausfuhrung der Skulpturen durch die Beschaf-

fenheit des Gesteins, des dichten grauen Kalksteins des Berges Rachmed, sehr

begunstigt. Griechenland ist reich an Bauresten, an welchen die Verbindung

der ausseren Bearbeitung, hin und wieder auch der Aushohlung des anstehen-

den Felsen und der Auffuhrung des Gebaudes an der Stelle wo die Steine

gebrochen worden, wahrzunehmen ist. Es gehoren dahin u. a. die Ruinen

des Bauwerkes bei Atken, welche von Einigen fur das von Pausanias 25) er-

wahnte Stadium des Attischen Herodes gehalten werden 26
). Zahlreiche Uber-

reste von Felsenbauwerken finden sich im Peloponnes, unter welchen sich fol-

gende besonders auszeichnen: die merkwurdigen Stadtruinen von Stymphalos,

24) Niebuhr's Reisebeschreibung nach Arabien. II. S. 123. 150. Heeren's
Ideen. 3. Aufl. I. 1. S. 238 ff.

25) Lib. I. Cap. XIX.

26) Eine Abbildung findet sich im illustrirten Familienbuche des bsterreichischen

Lloyds in Triest. 1856. Bd. VI. Ht. 7.
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wo man, wie Curtius berichtet 2
?), auf dem nackten Felsen die alterthiim-

lichen Bauanlagen Schritt fur Schritt verfolgen kann; die Burg Samikon, wo
die Benutzung des natiirlichen Gesteins den Eindruck eines hohen Alters

macht 28
); das Theater am siidostlichen Fusse der Burg Larissa in Argos, in

welchem der grosste Theil des Zuschauerraumes im lebendigen Felsen am

hohlt ist 29
); das in Felsen ausgebauene Theater von Sikyon 50

); die Reste

verschiedenartiger Felsenbauten zu Korinth 51
^, so wie am Vorgebirge Tae-

naron 52
^. Auch auf Eub6a finden sich Spuren von ahniichen Bauwerken 33

).

Die Benutzung anstehender Felsen zu Bauwerken der verschiedensten Art hat

sich aus dem Alterthume bis zur gegenwartigen Zeit fortgepflanzt. Bursian
bemerkt 34

), dass die in den Felsen gehauenen Hausplatze {olxoit^a) , die

sich an vielen Orten Griechenlands, besonders zahlreich auf den Hiigeln Athen's

finden, einer zwnr alien, aber durchaus historischen Zeit angehiiren. Man

bauete die Seitenwande unmittelbar auf den geebneten Felsboden, oder stellte

auch, wenn naturliche Seitenwande durch den Fels selbst dargeboten waren,

nur eine gleiche Hohe derselben durch Mauerwerk her, und legte das Dach

darauf. Es ist gar nicbts Seltenes, dass ganz rohe, oder mehr und weniger

behauene Felsen, zur Bildung eines Theils der Wande von Gebauden benutzt

werden. Besonders haufig findet man solches an Orten, wo Sandslein in

machtigen Biinken mit senkrechten Absonderungen anstehet. Beispiele liefert

der Quadersandstein in Sachsen und Bohmen , der bunte Sandslein zu Reinhausen

bei Gottingen. In Sydney in Australien sind einige Strassen in dem Sandsteinfel-

27) Peloponnesos. I. S. 204.

28) Daselbst. S. 78.

29) Chr. A. Brand is, Mittheilungen iiber Griechenland. I. S. 185. Curtius,

a. a. 0. S. 352.

30) Curtius, a. a. 0. S. 490.

31) Daselbst S. 525. 527.

32) Dr. Bursian, Uber das Vorgebirge Taenaron, i. d. Abhandlungen d. kon. Baye-

rischen Akademie d. W. 1. CI. VII. 3. S. 4. (776.)

33) Conr. Bursian, Quaestionum Euboicarum Capita selecta. 1856. p. 42.

34) tfber das Vorgebirge Taenaron, a. a. 0. S. 8. (780.)
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sen ausgehauen, auf welchem die Stadt erbauet ist, und man gelangt in ein-

zelne Hauser durch Treppenflucbten, die auf gleiche Art vorgeriehtet sind 35
).

In Gegenden welche arm an Holz und Felsen sind, wurde der Mensch

leicht darauf gefuhrt, Lehm und Thon, diese sehr verbreiteten , und ohne

grosse Muhe zu gewinnenden Materialien, auf die eine oder andere Weise zu

formen, und zum Bauen zu benutzen. Ehe der Mensch den Gebrauch von

Werkzeugen aus Eisen und Stabl kannte, war er auf dieses, ohne solcbe zu

erlangendes Material vorziiglich angewiesen. Dadurch, dass Theile des festen

Felsen zersetzt und durch Wasser fortgefuhrt, geschlammt, und iiber die Ober-

flache verbreitet wurden, hat die Natur dein Menschen fast uberall die Gele-

genheit dargeboten, sich, ehe noch die Kiinste bedeutende Fortschritte gemacht,

mit Leichtigkeit einen unentbehrlichen Baustoff zu verschaffen. In der friihe-

sten historischen Zeit war man mit dieser Benutzung der erwahnten Materia-

lien bekannt. Das Brennen der geformten Thonsteine war ein Fortschritt in
a

der Kunst, der doch aber auch schon sehr friih gemacht worden. Der Thurm
*

von Babel sollte aus gebrannten Ziegeln erbauet werden 36
J; so wie auch in

Aegypten schon zu Mosis Zeiten, gebrannte Ziegelsteine bekannt waren 37

Wo man die Wahl zwischen Stein und Thon hatte, fand man es gewohnlich

bequemer, kunstliche Steine zu benutzen; daher man im Alterthume gerade

so wie in der neueren Zeit, zu den gewohnlicheren Hausern in den Stadten

und auf dem Lande haufig theils Luftziegel, oder statt dessen den Pise-Bau

gestampfte Lehmwande — theils Backsleine, und nur zu Prachtgebauden, so

wie oft zu Ringmauern, Bruchsteine und Quader anwandte. Das zeigt die

Geschichte der Aegyptischen Architektur so gut, als die der Griechischen und

der Romischen. Wo die Benutzung von Holz in Verbindung von Luftziegeln

oder Backsteinen moglich war, wurde auch schon im Alterthume, an manchen

Orten, z. B. in Athen, zu den minder ansehnlichen Privatgebauden, Fachwerk

angewandt 38
), welches doch aber einen bedeutenderen Fortschritt in der Bau-

35) John Askew, A Voyage to Australia and New Zealand. Daraus i. d. Ausgb.

allgem. Zeitung. 1858. Beil. zu Nr. 9. S. 142.

36) I. Mos. XI. 3.

37) II. Mos. I. 14. V. 7.

38) Muller's Archaologie. 2. Ausg. §. 270. S. 353.
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kunst voraussetzt, indem die Ausfiihrung schwieriger ist, als die AulFiihrumr

von Wanden ganz aus llolz mil iiber einander gelegten Stammen, oder tfan7

aus Stein.

Ging der Mensch zur Benutzung gebroehener natiirlicher Steine Ub so

lag es in der Natur der Sache, dass er zuerst dieselben anvvandte wie er sie

fan (I und sie unbehaiien zusammenfiigte, wie man es z. B. an manchen soge-

nannten Kyklopenmauern sieht, und dass er erst spiiter daruuf kam, sie sorg-

faltiger zu bearbeiten, und kunstlich mil einander zu verbinden. Indem er die-

sen Weg einschliig, konnte die Art des Vorkommens und die natiirliche Ge-

staltung des Gesteins, nicht ohne Einwirkung auf das Bauverfaliren bleiben,

und selbst bei einer weiteren Ausbildung der Baukunst, mussten die natiirli-

ehen Eigenschaften der Gesteine stets einen gevvissen Einlluss auf ihre Aus-

iibung behaupten.

Unter alien Eigenschaften der Felsmassen i-t vielleicht keine von gros-

serem Einfluss auf ihre Benutzung zum Baumaterial, als ihre naturliche Abson-

derung. Das Daseyn oder der Mangel von Absonderungen erleicbtert oder

erscbvvert die Gewinnung; die Formen der abgesonderten Stucke bedingen die

Arten der Benutzung, und iiben zugleich einen nicht zu verkennenden Einfluss

auf gevvisse Formen der Bauwerke aus. Bei der Absonderung der Felsmassen

kommt in Beziehung auf Architektur hauptsachlich Folgendes in Betracht:

Die Frequenz der Absonderungen und die damit zmawmenhdngende

Grosse der abgesonderten Stucke.

Die Verbindungsart der Absonderungsehenen und die dacon abhangende

Gestalt der abgesonderten Stucke.

Das Verhalten der Absonderungen zur Gebirgsmasse.

In der Frequenz der Absonderungen und der davon abhangigen Grosse

der abgesonderten Stucke liegt eine der wichtigsten Bedingungen fiir die Be-

nutzung der Gesteine. Es lassen sich in dieser Hinsicht drei Hauptabstufungen

unterscheiden:

a. Geringe Absonderung, wie oft bei dem Granite, Syenite, Diorite, und ei-

nigen anderen krystallinischen. sogenannten massigen Gesteinen.

Phys. Classe. V1IL c
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b. Mdssige Absonderung , wie bei den mehrsten Sandsteinen, Conglomera-

ten, vielen Kalksteinen, dem Basalte, dem Trachyte.

c. Starke Absonderung, wie bei den schiefrigen und diinn geschichleten

Gesteinen, bei manchen Porphyren, manchen Kalksteinen.

Felsmassen, die wie der Granit wenige Absonderungen zu haben pflegen,

sind, abgesehen von der Festigkeit, Harte und anderen in Beziehung auf die

Benutzung wichtigen Eigenschaften , am Schwierigsten zu gewinnen. Man 1st

gewbhnlich genothigt, Sprengarbeit dabei anzuwenden. Vor Erfindung des

Schiesspulvers war daher die Schwierigkeit der Gewinnung noch sehr viel

bedeutender; aus welchem Grunde die Herstellung der Aegyptischen Obe-

lisken ungleich grosseres Staunen erwecken muss, als die Bearbeitung der zu

Petersburg errichteten kolossalen Alexanders-Saule. Abwesenheit von Abson-

derungen ist iibrigens Hauptbedingung fur die Bearbeitung von Monolithen

von solcher Grosse; daher iiberhaupt nur wenige Gesteinsarten dazu geeig-

net sind. Die Schwierigkeit der Gewinnung ist ein Hauptgrund , dass man

von Gesteinen mit sehr wenigen Absonderungen in der Architektur nur eine

beschrankte Anwendung macht, indem man sie besonders bei Prachtbauten und

zu einzelnen Architekturstiicken, z. B. zu Saulen verwendet, und sie zu sol-

chen Bauwerken gebraucht, bei welchen ihre Festigkeit von besonderer Wich-

tigkeit ist, wie zu Briicken, zu Quai's.

Massige Absonderung der Masse ist das Structurverhaltniss , welches

nicht allein die Gewinnung, sonderu auch die Benutzung der Steine zur Maue-

rung besonders begunstigt. Von den untergeordneten Modificationen der Fre-

quenz der Absondrrungen hangt die Grosse der einzelnen Stucke ab; daher

darin eine Bedingung liegt, ob ein Gestein zum Quaderbau oder nur zur ge-

wohnlichen Mauerung anwendbar ist.

Smd Gesteine stark abgesondert, kommen sie in diinnen Schichten vor,

wie bei den schiefrigen Gesteinen, dem Thonschiefer, Glimmerschiefer, Gneus,

Sandsteinschiefer , Kalkschiefer, u. A., oder sind die abgesonderten Stucke

nach sammtlichen Dimensionen klein, wie oft bei Porphyr, Kieselschiefer, man-

chen Kalksteinen, so sind sie zu Mauerungen weniger, oft gar nicht geeignet,

wenn sie gleich oft zu gewissen anderen Anwendungen bei dem Bauweseu

brauchbar seyn konnen. Die diinn geschichteten sind zu Platten fur Fussboden.



UBER DEN EINFLUSS D. BESCHAFFENH. D GESTEINE AUF I). ARCHITEKTUR 19

zu Bekleidungen , die schiefrigen bei gewissen Beschaffenheilen zum Dach-

decker] geeignet; die anderen sind, zumal bei grdsserer Harte, bei dem Stras-

senbau zum Steinschlage anwendbar; welche Benutzungsart gerade durch die

starke Absonderung erleichtert wird; so wie auch die Gewinnung dadurch be-

gunstigt werden kann. Die starke Absonderung des Kieselscbiefers tragt nebst

seiner Harte dazu bei, dass dieses Gestein zu den vortheilhaftesten Materialien

fur den Chausseebau gehort.

Das Zweite, was hinsichtlich der Absonderung von Einfluss ist, besteht

in der Verbindungsart der Absonderungsebenen, und der davon abhangigen

Gestalt der abgesonderten Stiicke. Die Absonderungsebenen sind enlweder

unter mehr und weniger bestimmten Winkeln verbunden, wodurch die abge-

sonderten Stiicke eine regelmassige, oder wenigstens dem Regularen genaherte

Form erhalten; oder die Verbindungsart ist eine unbestimmte, und daher die

Absonderungsform eine unregelmassige. Bei der regelmassigen Absonderung

wird ein Hauptunterschied wabrgenommen, indem die Form der abgesonder-

ten Stiicke entweder eine parallelepipedische, oder eine prismatische ist. Im

ersteren Fall ist die Verbindungsart der Absonderungsebenen bald eine recht-

winkelige, bald eine schiefwinkelige. Findet jenes Statt, wie es besonders bei

stratificirten secundaren und tertiaren Gebirgsarten , namentlich bei Sand-

steinen, Conglomeraten und mancben Kalksteinen und Dolomiten, doch aber

auch nicbt seiten bei einigen nicht stratificirten, z. B. bei dem Granite, Syenite

Diorite, vorkommt, so liegen wieder in den Verhaltnissen der gegenseitigen

Entfernungen der Absonderungsebenen, und den davon abhangigen Formen der

abgesonderten Stiicke Unterschiede; diese sind nehmlich bald kubisch, bald

block- oder quaderformig, bald pfeilerformig , bald platten- oder tafelformig.

Auch bei schiefwinkeliger Verbindung der Absonderungsebenen kommen un-

tergeordnete Verschiedenheiten vor, indem die abgesonderten Stiicke bald mehr

von gleichen Dimensionen, bald mehr platten- oder tafelformig sind, welche

Unterschiede sich u. a. bei der Grauwacke finden. Modificationen der pris-

matischen Absonderung werden bewirkt: theils durch die abweichende Anzahl

der Seitenflachen, indem drei-, vier-, sechs- und mehrseitige Prismen vorkom-

men, theils durch das abweichende Verhaltniss der Lange der Prismen zu

den Querdimensionen, theils durch weitere Abtheilungen der Prismen, indem

C2



20 JOH, FRIEDR. LUDW. HAU5MANN,

ihre Querabsonderungen bald weiter von einaixter entfernt, bald mehr einapder

genahert sind. Diese Art der Absonderung isf im Ganzen weit seltener als die

parallelepipedische, und vorziiglich den danach benannten Siiulengebirgsarten

eigen, zumal dem Basalte und manchen ihm verwandten Gebirgsarten , dem

Dolerit, Trapp, Leucitopbyr, so wie auch manchem Trachyt und Porphyr.

Es ist wohl nicht zu verkennen, dass die Formen, welche die Gesleine

von Natur besitzen, einen nicht unbedeutenden Einfluss auf ihre Verwendung

in der Baukunst haben, indem davon zum Theil ihre leichtere oder schwieri-

gere Bearbeitung abhangt. Znweilen haben die Steine durch die naturlichen

Absonderungen schon eine solche Gestalt, dass sie zur Verwendung nur einer

geringen, vielleicht gar keiner Nachhiilfe bediirfen , wogegen bei anderen die
m

nothige Form ganz durch die Bearbeitung ertheilt werden muss. Es ist un-

gleich leichter einen von Natur in regelmassige Quadern abgesonderten Sand-

stein zu vollkommen schliessenden Quadersliicken zuzurichten, als einem weni-

ger regelmassig gebildeten Kalkstein eine gleiche Vollendung zu geben. Dart'

man sich daruber wundern, dass die naturlichen Formen der Steine bei den

Anfangen der Baukunst einen Einfluss auf die Bauformen und das Bauverfah-

ren gehabt haben? Als man noch die Steine in Mauern zusammenfiigte, ohne

sie zu behauen, war es nicht eineriei, ob sie schon von Natur eine Quader-

form, oder ob sie unregelmassige, vieleckige Gestalten batten. Wo das Erstere

der Fall war, wie solches bei den Sandsteinen und Conglomeraten so gewohn-

lich ist, wurde der Men=ch von selbst darauf gefuhrt, sie in wagerechten La-

gen so uber und an einander zu fugen, wie sie von Natur iiber und an ein-

ander gefugt waren; es ware ja erst eine muhsame kunstliche Bearbeitun

S

r*

erforderlich gevvesen, um die Quaderstiicke eines Sandsteins in die polygo-

nen Formen einer Kyklopenmauer umzuwandeln. Man wurde auf diese Con-

struction schwerlich gekommen seyn, hatte nicht das naturliche Vorkommen
von Bausteinen in unregelmassigen vielseitigen Stiicken, wie solche bei man-

chen Kalksleinen, aber auch bei einigen anderen Gebirgsarten sich finden, dar-

auf gefuhrt. Mag die Meinung die richtige seyn, dass die kyklopische Bauart

in Italien nicht eigentlich einheimisch, sondern dahin verpflanzt sey, so muss

doch einleuchten, dass sie gerade da, wo sie vorzuglich sich findet, in der

Nahe der Kalk-Apenninen, in dem Felsenlande der Herniker, und in den be-
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nachbarten Gebirgsgegenden, durch die natUrliche Form des Materials auf iihn-

liche Weise besonders begunstigt wurde, als solches in Kleinasien and Grie-

chenland bei den dort zu den Kyklopenmauern benutzlen Gesteinen der Fall

war. Anders verhielt es sich in einein grossen Theile vom alien Etrurieii,

wo das Vorkommen eines recbtwinkelig-parallelepipediscb abgesonderten Sand-

steins, des sogenannten Macigno, die Gevvinmmg grosser Quader moglich

machte, vvie man sie in den 3Iauerresten Etruskischer Stadte, namenllich in

denen von Volaterrd, Fdsuld, Cortona siehet. Ich wiirde diese Ansichl mil

grosserer Schiichternheit aussern, wenn ich niclit darin mit einein bewalnten

Alterthamsforscher zusammentrafe, dessen auf viele Anschauungen gegrundetes

Urtheil ein weit competenteres als das meinige ist. Ludwig Ross berich-

tet 39
), dass auf der Griechischeu Insel Dolicluste eine 3Ienge christlicher

Triimmer vorhanden sind, die in die friihesten Jahrliunderte des Christenthuins

zuriickgreifen mussen : Kirchen und Wohnhauser aus polygonischen Blocken

miltlerer Grosse, die durch Kalkmortel verbunden sind, auf das Sorgfaltigste

und Zierlichste erbauet dass sie nebenher einen h

schenN Beitrag zu dem Beweise abgeben, dass die polygonische Bauart, weit

entfernt ein Zeichen barbarisehen Ungeschickes der uriiltesten Volksstamme zu

seyn, weit entfernt unfehlbar auf Pelasger und Aboriginer schliessen zu lassen,

vielmehr ein Ergebniss der Beschaffenheit des Materials war, und sich daher

uberall und in alien Zeiten wiederholt tindet, wo der Baustein, wie bier der harte

Kalkslein, andersvvo der Granit, bei'm Zersprengen in unregelmassige Blocke

bricht, und man sich die unnothige Miiiie ersparen vvollte, ihn erst in regelmas-

Quad bei einer fruheren Gelegenheit 40} erwahnt

Ross in Beziehung auf den polygonischen Mauerbau, dass er auch in den

Holsteinischen Bauerdorfern in den Fundamenten der Hauser, in den Einfas-

sungsmauern der Hofe manches schone Probestiick kyklopischer Bauart be-

merkt, und den Grund dafur in der Natur der heimischen Granitblocke gefun-

den habe, die bei'm Zersprengen in unregelmassige vielseitige Blocke zerfallen,

welche derarglose, aber mit gutem Augenmasse begabte Bauer, urn sich zweck-

39) Kleinasien und Deutschland, 1^50. S. 8—9.

40) Reisen auf den griechischen Inseln des agaischen Meeres. 1845
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lose Miihe zu ersparen, polygonisch zusammenfiigt, ohne dass er bis jetzt zum
Selbstbewusstseyn seines uranfangliehen, vorgeschichtlichen Kyklopenthumes ge-
langt ist, nicht mehr und nicht minder, als die alten Hellenen. Auf dieselbe

Betrachtung bin ich durch ahnliche Wahrnehniungen in verschiedenen Gegenden
der norddeutschen, mit aus Schweden abstammenden Blocken krystallinischer

Gesteine iibersaeten Sandniederung gefuhrt worden. Auch darin stimme ich

nach den an einigen Resten polygonischen Mauerbaues in Italien, besonders

an der Stadtmauer von Fondi gemachten Beobachtungen, rait dem von Ross
Geausserten uberein, dass die Construction der sogenannten Kyklopenmauern
keinesweges so kunstlos ist, als sie vielleicht bei einer fluchtigen' Betrachtung

erscheint, sondern eine woh! uberlegte und sorgfaltige Technik erkennen lasst;

woruber eine von mir herriihrende Notiz, nebst der Skizze von einem Theil

der Stadtmauer von Fondi, sich in Kruse's Hellas «) findet, und wovon unten

nocb einmal die Rede seyn wird.

Unter den verschiedenen Arten der Absonderung der Gesteine hat die pa-
rallelepipedische, und zumal die rechtwinkelige, den bei Weitem grdssten Ein-
fluss auf die Architektur. Nicht allein ist diese Art 'der Absonderung den Ge-
steinen besonders eigen, welche in der Baukunst am Haufigsten benutzt wer-
den, sondern es ist auch die Mannichfaltigkeit ihrer untergeordneten Modifica-

tionen Ursache, dass sie die verschiedenartigsten Anwendungen begiinstigt

indem z. B. die Quaderform fur die Auffuhrung von Mauern, diese sowohl als

auch die Plattenform fiir die Ueberdeckung offener Raume, die Pfeilerforra fur

die Errichtung von Thiir- und Fensterstocken, von Pilastern, die Bearbeitung
der Steine erleichtert. Hierzu kommt noch, dass wenn es erforderlich ist den
Baustucken durch Behauen eine von der naturlichen Absonderungsform mehr
und weniger abweichende Gestalt zu geben, z. B. fur die Construction

Gewoiben, fur die Bildung von Saulen und iiberhaupt von Architekturstucken
mit gebogenen Begranzungsflachen, die Zurichtung der Steine in den mehrsten
Fallen bei keiner Art von Absonderung geringere Schwierigkeiten hat, als bei
der parallelepipedischen. In vielen Fallen Iiegt eine besondere Begunstigung
fur das Bauwesen noch darin, dass in ein und derselben Felsmasse verschie-

von

41) I. S. 438. Tab. I. Sect. III. Fig. 5.
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dene Modificationen der parallelepipedischen Absonderung vorkommen, indent

es z. 6. bei dem Sandstein, so wie bei manchen Conglomeraten und Kalkstei-

nen oft der Fall ist, dass in derselben Gebirgsmasse Banke die sich zur Ge-

winnung von Quaderstiicken eignen, mil Schichten abwechseln, welche platten-

formige Bausteine darbieten. Auch lasst sich mannichmal eine Abandenmg des

Parallelepipedischen, namentlich die Pfeilerform, wie sie u. a. bei manchen Do-

lomitischen Gesteinen ausgezeichnet sich findet, zu verschiedenartigen Baustii-

cken verwenden, indem man sie z. B. in vielen Fallen auch zu Ouadern be-

nutzen kann. Wo der Felsmasse welche das Baumaterial liefert, nur die eine

oder andere Modification der parallelepipedischen Absonderung eigen ist, kann

hierin eine Beschrankung fur die Anwendbarkeit des Gesteins zu verschieden-

artigen Zwecken liegen, und wohl zu einem technischen Verfahren nothigen,

welches bei einer anderen Absonderungsform nicht erforderlich seyn wiirde.

Es versteht sich dabei von selbst, dass hinsiclitlich der Brauchbarkeit des Ge-

steins fur bestimmte Zwecke keinesweges bloss die Gestalt der abgesonderten

Stucke, sondern besonders auch die absolute Grosse derselben bedingend ist;

dass also bei dem Einflusse der Absonderungen des Gesteins auf die Archi-

tektur, die Frequenz derselben mil der Verbindungsart der Absonderungsebe-

nen concurrirt. Dass diese Beschaffenheiten des Gesteins auf die Entwicke-

lung des Baustyles im Allgemeinen von nicht minder grossem Einflusse ge-

wesen, als auf das technische Verfahren im Besonderen, lasst sich wohl nicht

verkennen. Der Bau der Tempel und Pallaste im alien Aegypten hatte in der

Art, wie er in den bis auf unsere Zeit erhaltenen Resten hochste Bewunde-

runo" erweckt, ohne die gewaltigen Sandsteinquader, welche dabei zu Gebote

standen, nicht ausgefuhrt werden konnen; und in einer ahnlichen Abhangigkeit

erscheinen die Tempel zu Baalheck von der erstaunlichen Grosse der in den

dortigen Steinbruchen gewonnenen Kalksteinquader 42
), die Prachtbauten Athens

42) Lepsius fand in einem alten Steinbruche bei Baalbeck einen noch nicht ganz

vom Felsen gelostcn Baublock von 67' Lange, 1
4' Breite, 13

?
5 Dioke. Briefe aus

Aegypten S. 390.) v. Schubert sah daselbst einen ganz fertig gehauenen

Steinblock, der nach der Messung des Dr. Erdl, 71 BayerischeFuss (20,7 Mete^

Lange ae^en 18 Fuss Breite und gegen 14 Fuss Dicke hatte. (Reise nach dem
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von der Natur des Penthelischen Marmors, so wie die Tempel von Pastum,

von den machtigen Quadern des in ihrer Nabe abgelagerten Travertins.

Bei einer Bedeckung offener Raume durch Quader oder Platten, findet

die Weite jener in der Lange der Bausteine ein gewisses Maass. La yard

bemerkt 43
) 3

dass die verhaltnissmassig geringe Breite der Raume in den Ge-

bauden zu Nimrvd gegen die Lange, der Assyrischen Baukunst eigenthum-

Jich, und aus der Schwierigkeit zu erklaren sey, eine grossere Weite zu iiber-

dachen. Die Lange der zu Gebote stehenden Steine ist eine Bedingung fiir

die Absfande von Saulen, die damit iiberdeckt werden sollen; so wie die Con-

struction der Saulen selbst, und die Art der Ausfiihrung mancher anderer

Theile der Bauwerke, von den Absonderungen der Felsmasse, welche das

Material dazu liefert, abhangig sind. Karl Botticher zeigt **), dass die

grosse Anzahl der Trommeln, aus welchen die Saulen am Parthenon zu Athen

zusammengesetzt sind, daraus erklarlich wird , dass der Penthelische Marmor
weniger in dicken Blocken, als in diinn abgesonderten Massen bricht, und dass

daher auch andere Seltsamkeiten der Structur herriihren, dass z. B. das Epi-

stylion aus drei auf die hohe Kante neben einander gestellten Platten gebildet

ist. Wie die Art der Absonderung der Felsmassen auf die Entwickelung der

Baukunst und das technische Verfahren von Einfluss gewesen, durfte bei kei-

nem Theile der architektonischen Construction einleuchtender seyn, als bei der

Ueberdeckung offener Raume. Wo Quader und Platten von grossen Dimen-

sionen zu Gebote standen, wurde man von der Natur zur einfachsten Con-

struction, zur Anwendung flacher Ueberdeckung gefiihrt. Reichte die Lange

der Steine fiir eine einfacbe Deckung nicht aus, so kam man weit eher dar-

auf, durch allmaliges Vorriicken mehrerer

lagen den offenen Raum zu schliessen, als

einander angebrachter Stein-

rkliches Gewolbe zu construi-

ren, und dazu aus den grosseren Steinmassen keilformige Gewolbsteine kiinst-

lich zu hauen. Jene Construction, welche den Uebergang von der flachen

Morgenlande. III. S. 318. Vergl. auch Lelters on Egypt, Edom and the holy

Land, by Lord Lindsey. II. p. 188.

43) Popularer Bericht tiber die Ausgrabungen zu Niniveh. Deulsch von Meissner.
1b52. S. 65.

44) Die Tektonik der Hellenen. I. S. 129.
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Bedeckung oflener Raume zur wirklichen Ueberwolbung derselben bildet, fmdel

sich u. a. an den mit den Mauern der Akropolis von Tirynth verbundenen

Gangen 45
) und in besonders merkwiirdiger Weise, an dem Grabmale des Aga-

memnon, oder wie Andere wollen, dem Schatzhause des Atreus bei Mykena*6):

ich selbst beobachtete sie an einer Wasserleitung bei Tusculum*?); audi hat

sie sich zu Norba, und an den sogenannten Nuraghen in Sardinien erbalten +8
J.

Zur Gewolbconstruction fiihrte weit eher das Vorkommen von Felsmassen mil

abgesonderten Stucken von kleinen Dimensionen; so wie die Anwendung

kunstlicher Steine^).

Die prismatlsche Absonderung der Felsmassen hat nur selten Einfluss auf

die Conslruclion von Gebauden, indem die Form der abgesonderten Stiicke

von der Art ist, dass die Steine gewohnlich eine bedeutende Bearbeitung er-

fordern, urn fur die Architektur brauchbar zu werden, diese Umformung aber

zum Theil, namentlich bei dem Basaite, durch die Hiirte erschvvert wird. Doch

hat man die Basallprismen hin und wieder vortheilhaft zu Mauern, besonders

zu Stadlmauern, angewandt, wie man es bei manchen Stadten am Rhein zwi-

schen Coblenz und Bonn sieht, deren Mauern auf die einfachste Weise durch

horizontal iiber einander gelegte Basaltsaulen , deren Lange die Starke der

Mauer bildet, sehr fest construirt sind. Es ist dieses gewissermaassen eine

Nachahmung der natiirlichen Basaltmauern, die sich zuweilen finden, der soge-

Kamme ("Dykes der Englander) liegenden Pris

men sich aus der angriinzenden Gebirgsmasse mehr und weniger erheben,

und von dem Unkundigen fur ein kiinstliches Gebilde angesprochen werden

konnten. — Die prismatische Absonderung nebst der damit verbundenen Quer-

absonderung der Prismen rechtwinkelig gegen ibre Achse, wie sie dem Basaite

45) Brandis, a. a. 0. S. 182.

46) Donaldson, Antiq. of Athens, Suppl. p. 25. Brandis, a. a. 0. S. 191.

47) Vergl. Donaldson, a. a. 0. p. 31. PI. 2. Nib by, Viaggio antiq. ne' Con-

torni di Roma. II. p. 48. v. Rumohr, Ital. Forschungen. III. S. 224.

48) K. 0. Mii Iter's Archaologie. 2. A. §. 166. Anm. 3. S. 170.

49) Ueber die allmalige Entwickelung des Deckenbaues finden sich iiberaus scharf-

sinnige Bemerkungen in dem l.Excurse zum 1. Buche der Tektonik der Helle-

nen von Karl Botticher. Bd. I.

Phys.Classe. VIII. D
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und einigen verwandten Gesteinen, namentlich dem Leucitophyr eigen ist, be-

gunstigt indessen einen besonderen Zweig des Bauwesens, die Pflasterung,

im hohen Grade. Es ist ein grosser Unterschied zwischen einem aus gerun-

deten Geschieben gebildeten Steinpflaster, wie man es in den norddeutschen

Niederungen verbreitet findet, und einem Basaltpflaster , wie es u. a. Cassel

und Gottingen besitzen. Die Absonderungen des Basaltes sind oft so regel-

massig die Absonderungsflachen so eben, dass die abgesonderten, am Haufig-

sten secbsseitigen Stiicke oft nur wieder neben einander gestellt zu werden

brauchen, wie die Natur sie zusammengefugt halte, um das dichteste und

ebenste Pflaster zu geben. Die natiirliche, vielseitige Prismengestalt des Leu-

citophyrs, der an mehreren Stellen der Campagna von Rom, u. A. am soge-

nannten Capo di bove bricht, und auch in den Lavastrdmen des Vesuvs zu-

weilen jene Absonderungsform zeigt, ist von den alten Romern wie in neue-

ren Zeiten, bei Landstrassen und in Stadten zur Pflasterung benutzt. Die Via

Appia und Via Flaminia verdanken jenem Gestein, welches die Romer unler

dem Namen Silex mit begriffen, ihre bewundernswurdige Dauerhaftigkeit. Es

ist durchaus irrig, dass den vieleckigen Steinen jener alten Strassen, wie

Pro cop mit Bewunderung berichtet 50
), und auch einige neuere Schriftsteller,

namentlich Hi rt 51
) und S tie glitz 52) annehmen, durch Behauen die polygone

Gestalt gegeben worden. Bei genauer Untersuchung habe ich keine Spuren

Ton Behauung, sondern nur natiirliche Absonderungsflachen daran gefunden.

Hinsichtlich der Absonderungen der Gesteine darf endlich auch das Ver-

kalten derselben zur Gebirgsmasse nicht ganz unbeachtet bleiben. Es kann bier

nicht der Ort seyn, aus der Geognosie eine Darstellung der Verhaltnisse zu

entlehnen, in welchen die Absonderungen der Gesteine zur Gebirgsmasse

stehen. Nur im Allgemeinen erlaube ich mir zu bemerken, dass in dieser

Hinsicht die stratificirten Gebirgsmassen sich sehr verschieden von den nicht

stratificirten verhalten, und dass, da die ersteren fur die Architektur die

50) Die Ausgrabungen an der Appischen Strasse. Augsb. a. Zeitung. 1853. Beilage

zu Nr. 350.

51) Geschichte der Baukunst. HI. S. 411.

52) Archaologie der Baukunst. II. 2. S. 141.



UBER DEN EINFLDSS D. BESCHAFFENH. D. GESTE1NE ADF D. ARCHITEKTUR. 27

wichtigeren sind, auch ihre Structurverhiiltnisse in dieser Beziehunff vorziiff-

liche Beriicksichtigung verdienen. Schon eine oberflachliche Bekanntschaft

mit ihnen wird es erkennen lassen, dass die Gebirgsstructur von grossem

Einfluss auf die Gewinnung der Steine ist; dass solche dadurch eben so sehr

erleichtert als erschwert werden kann, welches in Beziehung auf ihre An-

wendung in der Architektur nicht gleichgiiltig ist. Es muss einleuchten, dass

es fiir die Gewinnung des Baumaterials nicht einerlei ist, ob die Hauplabson-

derungen der Banke und Schichten gerade Ebenen bilden, oder ob sie Schich-
*

tengewolbe, Sattel und Mulden darstellen; ob die geraden Absonderungen

eine wagerechte, oder eine geneigte Lage haben, und ob sie im letzteren

Falle einem Bergabhange conform geneigt sind, oder gegen denselben ein-

fallen. Wenn in einer Gebirgsmasse festere Banke welche die Bausteine lie-

fern , mit Schichten einer weicheren Masse wechsein, wie es so oft bei Sand-

stein- und Kalkslein-Fldtzen der Fall ist, so kann dadurch die Gewinnung

der ersteren oft bedeutend erleichtert werden; wogegen sie nicht selten sehr

schwierig ist, wo die ganze Gebirgsmasse aus unvollkommen abgesonderten

Lagen eines festen Gesteins besleht.

Abgesehen von dem Einflusse der Gebirgsstructur auf die Gewinnung der

Bausteine, der hier nicht weiter erortert werden kann, so ist doch auch wohl

nicht zu verkennen, dass die naturliche Architektur, welche in den Felsmas-

sen zur Anschauung kommt, zuweilen unvermerkt einigen Einfluss auf die

Bauformen und auf das Bauverfahren gehabt hat. Wo der Mensch in den

Felsenwanden horizontal iiber einander gelagerte Quadermassen erblickt, wie

solches in Aegypten in dem Sandsteingebirge der Fall ist, kann wohl nichts

natiirlicher seyn, als dass er die herausgebrochenen Massen auf ahnliche Weise

wieder iiber einander fugt, wie er sie in der Natur iiber einander gefiigt

sieht. Waren bei dem Herausbrechen der machtigen Bank einer ausgewahlten

Steinlage Unterstiitzungen der Decke erforderlich , die man entweder durch

Pfeiler welche man stehen liess, oder durch Holzstamme bewirkte, so fiihrte

solches sehr leicht darauf, etwas Aehnliches in den Gebauden durch Saulen

aus Stein zu bewerkstelligen , welche die Erinnerung an den vegetabilischen

Prototyp, in der Palmkronen - Verzierung der Kapitaler bewahren. Auch in

der Aegyptischen Kalkregion sind in den beiden, das Nilthal einschliessenden

D2

s*»
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Bergketten, der Libyschen und Arabischen, nur horizontule Schichten zu se-

hen. Indem sich von den hdher liegenden, durch Querabsonderungen zer-

kliifteten Schichten Stiicke ablosen, bilden sich , an den Felseneinhiingen na-

tiirliche Treppen. Diesen Kalksteinschichten wurde in Mittelagypten das Haupt-

die zum Theil auf dem Kalkstein sichmaterial zu den Pyramiden entnommen,

erheben. 1st es nun wohl so ganz unwahrscheinlich, dass auch hier jene na-

turliche Felsenstructur auf den eigenthumlichen stufenformigen Aufbau geleitet

hat, den uns Herodol beschreibt 53
), und den man noch jetzt deutlich erkennt,

indem die von ihrer Bekleidung entblossten Stufen die Ersteigung der Pyra-

miden moglich machen 54
) ? Es scheint daher, dass die Elemente des

agyptischen Baustyles und Bauverfahrens in der eigenthumlichen natiirlichen Ar-

chitektur der dortigen Gebirgsmassen zum Theil wenigstens gefutiflen vverden,

welche Ansichtauch Carl Ritter so treffend und schon ausgesprochen hat 55
J.

Eine ganz andere Richtung mussten die Schichtengewolbe gewisser Kalk-

formationen anderer Gegenden, namentlich in Kleinasien, Griechenland und

Italien den ersten Anfangen der Baukunst ertheilen. Wenn man die Kyklo-

penmauern von Fondi und einigen anderen Stadten in der Nahe der

nen sieht; wenn man bemerkt, wie in der Form der Steine die natiirliche,

unregelmassige Absonderungsform vorherrscht, welcher man durch einiges

Behauen nachgeholfen hat; wenn man, wie oben bereits bemerkt worden, bei

genauerer Betrachtung sich davon uberzeugt, dass die Zusammenfugung der

polygonen Steine keinesweges so ganz unordentlich und willkiirlich ist, als es

auf den ersten Blick erscheinen mochte, indem die genau ohne Mortel zu-

sammengefiigten trapezischen oder mehrseitigen Steine unregelmassige Ge-

wolbe bilden, deren innere und aussere Raume so ausgefiillt sind, dass sammt-
|

liche Steine in einander greifend verbunden erscheinen; —- so wird man un-

willkurlick auf den Gedanken gefiihrt, dass die oft mannichfaltig gebogenen

Schichten des Kalksteins, denen man das Material entnommen, auf die Idee

jener Construction einen Einfluss gehabt haben mochten, welche durch die

Datiirliche Form der aus jenen Schichten gewonnenen Steine erleichtert wurde
;

53) Hirt, Geschichte der Raukunst. 1. S. 55.

54) Niebuhr's Reisebeschreibung. I. S. 198. Hirt, a. a. O. S. 57.

55) Erdkunde. 2. A. X. S. 712.
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wogegen diese einen Quaderbau sehr erschwert, ja fast unausfuhrbar ge-
macht haben wtirde.

Schon bei einer fruheren Gelegenheit 1st bemerkt worden, wie das ge-

meinschaftliche Vorkommen verschiedenartig abgesonderter Gesteinslagen in

einer Gebirgsmasse die Architektur dadurch begiinstigen konne, dass an der-

selben Localitat fur verschiedene Zwecke geeignele Bausteine sich gewinnen

lassen , worauf ich mich hier bezieben kann.

Unter den Eigenschaften der Steine, vvelche hinsicbtlich ihrer Benulzung

in der Baukunst von Bedeutung sind, reihet sich an die aussere Gestalt zu-

nachst ihr inneres Gefiige, ihre Textur. Es ist fur den Gebrauch eines Ge-

steins zum Bauen nicht gleichgultig , ob es krystallinisch oder conglutinirty ob

es gleichmassig dicht oder locherig ist. Es steben damit gewisse, in Bezie-

hung auf Architektur wichtige physikalische Eigenschaften der Steine, Harle,

Festigkeit, Biegsamkeit, Schwere, im genauen Zusammenhange.

Die krystallinischen Gesteine zeigen eine Hauptverschiedenheit, wonacli

sie sich in der Anwendung oft sebr abweichend verhalten : sie sind nehmlich

entweder krystallinisch - kornig , oder krystallinisch- sckiefrig. Bei den kry-

stallinisch -kornigen Gesteinen komnien untergeordnete Verschiedenheiten vor
?

indem sie bald grob-, bald feinkornig, bald fesl-, bald loskornig sind; und

Modificationen finden sich eben sowohl bei Gesteinen, welch ver-

schiedenen Fossilien geraengt, als bei solchen, welche ihrer Hauptmasse nach

einfach sind; eben so gut berdem Granit, Syenit, Diorit, Euphotid, als bei

dera Marmor und Dolomit. Krystallinische Gesteine von festem Korn gehoren

zu denen, welche sich vorziiglich zum Quaderbau, so wie zu Saulen und ar-

chitektonischen Verzierungen eignen, welche eine vollendete Bearbeitung, eine

sorgfaltige Ebenung der Fiachen, selbst oft eine hohe Politur gestatten, und

zugleich besonders dauerhaft zu seyn pflegen. Die sorgfaltige Bearbeitung

wird durch ein feines Korn mehr als durch ein groberes begiinstigt. Botti-

cher bemerkt 56), dass die feinkornige Textur des Penthelischen Marmors ei-

56) Die Tektonik der Hellenen. 1. S. 129.
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nen so genauen Schluss der Trommeln, woraus die Saulen am Parthenon zu

Athen zusammengesetzt sind , moglich gemacht hat , dass die Fugen kaum

wahrnehmbar sind, und die Saule wie eine monolithe Masse erscheint. Die

zuvor erwahnten sind diejenigen krystallinisch-kornigen Gesteine , welche am

Haufigsten im Alterthum wie in neueren Zeiten in der Architektur benutzt wor-

den, wiewobl sie theils wegen der Schwierigkeil der Gewinnung und Bear-

beitung — wie es bei den Granite, Syenite, der Fall ist — theils wegen

ihrer Seltenheit und wegen des Vorkommens in nicht sehr starken Lagen

wie bei Marmor und Dolomit — haufiger zu Saulen, Bekleidungen und ar-

chitektonischen Verzierungen , als zum Quaderbau angewandt worden. Die-

selbe Gesteinsart welche in festkorniger Beschaffenheit ein vortreffliches

Baumaterial darbietet, kann im loskornigen Zustande vollig unbrauchbar seyn.

Die lose Verbindung der Korner ist entweder urspriinglicb, wie bei man-

chem Marmor und Dolomit, oder erst durch Verwitterung entstanden, wie

solches oft bei dem Granite, z. B. so auffallend bei dem in Finnland mit

dem Namen Rapakim belegten, Oligoklas enthaltenden , der Fall ist. In

Kopenhagen hatte man den loskornigen Marmor von Giellebeck in Norwegen

zum Bail einer Kirche gewahlt, aber den halb vollendeten Bail wegen des

Zerbrdckelns des Bausteins wieder aufgeben miissen 57j. Bei der Anwertdung

von Marmor und Dolomit in der Architektur darf eine Eigenschaft nicht iiber-

sehen werden, welche sich zeigt, wenn diese Gesteine zu plattenformigen

Stiicken verarbeitet worden, nehmlich die in einer geringen Verschiebbarkeit

der kornigen Theile begriindete Biegsamkeit , welche urn so starker ist, je

weniger fest das Korn ist. Zu Pittefield in Massachusetts in Nordamerika

bricht ein loskorniger Marmor, welcher durch Biegsamkeit sich auszeichnet;

aber selbst bei diinnen Platten des festkornigen Marmors von Carrara ist diese

Eigenschaft wahrzunehmen. Dass die harteren krystallinisch-kornigen Gesteine

wie Granit, Syenit, Diorit, Euphotid, sich zu solchen Anwendungen im Bau-

wesen eignen, fiir welche gerade die Harte eine vorzugliche Eigenschaft ist,

namentlich zu Trottoirs, zum Strassenpflaster, zum Steinschlage auf Chausseen,

beweist der vortheilhafte Gebrauch, welcher nicht selten zu diesen Zwecken

57) Vergl. meine Reise durch Skandinavien. I. S. 325.



UBER DEN EINFLUSS D. BESCHAFFENH. D. GESTEINE AUF D.ARCH1TEKTUR. 31

m

von ihnen gemacht wird. Krystallinisch-schiefrige Gesteine sind in der Regel

zum Quaderbau unbrauchbar, und zur gewdhnlichen Mauerung urn so weniger

anwendbar, je diinnschiefriger sie sind. Wenn daher ein dickschiefriger Gneus

oft em brauchbares Material zum Mauern liefert, so ist dagegen ein diinnschief-

riger Thonschiefer dazu gewohnlich nicht vortheilhaft. Dabei konnen auch noch

Verschiedenheiten der Nutzbarkeit darin Jiegen, ob das Gestein vollkomraen

schiefrig und daher leicht spaltbar, oder unvollkominen schiefrig, schwer zu

spalten ist. Je vollkommner und leichter ein krystallinisch- schiefriges

Gestein sich spalten lasst, urn so weniger brauchbar ist es zum Mauern, um

so anwendbarer dagegen zum Dachdecken, daher gewisse Abanderungen von

Tkon- und Glimmerschiefer besonders zu diesem Zwecke gebraucht werden,

und zwar Thonschiefer weit hiiuGger als Glimmerschie•/"er

:

Die Porphyre vermitteln die kryslallinischen Gesteine mit den dichten,

indem sie aus einer mehr und weniger dichten Grundrnasse bestelien, von welcher

einzelne krystallinische Theile, am Haufigsten Feldspath und ihm verwandte Fossi-

iien, als Oligoklas, Albit, Labradorit, zuweilen Augit, Hornblende, Glimmer, Quarz,

eingeschlossen werden. Die verschiedene Beschaflenheit der Grundrnasse hat auf

die Harte und Festigkeit des Gesteins Haupteinfluss. Kieselschiefer-, Homstein-,

Euryt- Porphyr, zeichnen sich durch hohere Hartegrade aus; wogegen Trapp-

porpkyr (Melaphyr), Grunporphyr (Oligoklas- oder Labradorporphyr) , Thon-

steinporpkyr, weniger hohe Grade von Harte besitzen. Da die mehrsten Por-

phyrarten stark abgesondert, und daher von ihnen in der Regel keine grosse

Massen zu erlangen sind, so hat man von ihnen nie eine so ausgedehnte An-

wendung in der Architektur gemacht, als die Schonheit dieser Gesteine er-

warten lassen sollte. Auch erschwert bei den mehrsten Arten die Harte ihre

Bearbeitung. Diese Eigenschaft ist aber Ursache, dass die Porphyre zu ge-

schliffenen und polirten Arbeiten vorzuglich brauchbar sind, und siclj daher

fur Saulen und anderen architektonischen Schmuck benutzen lassen. Dazu

sind denn auch die Porphyre, mehr im Alterlhume als in neueren Zeiten, be-

sonders von den prachtliebenden Romern, angewandt worden, die sie u. a.

zur Ausschmuckung von Wasserbecken , zu Mosaik-Fussboden u. dergl. ge-

brauchten. Die Romer bezogen die schonsten Porphyrarten aus Aegypten und

Griechenland, aber auch aus dem Gebirge von Esterelle bei Frejus im sudli-
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chen Frankreich, wo in der Nahe des Meeres noch Reste von den Briichen

sich finden, welche von den Romern ausgebeutet wurden, die nicht allein in

den Stadten der Provincia Romana, zumal in Forum Julii Octavianorum , detn

heutigen Frejus, sondern auch zu Rom, von dem dortigen Porphyr in der Ar-

chitektur Gebrauch gemacht haben 58
). Die Porphyrarten welche von den al-

ten Romern vorziiglich verarbeitet wurden, sind der Aegyptische rothe Trapp-

porphyr (Torfido rosso anticoj, und der Griinporpkyr (Porfido und Serpentino verde

antico) aus dem Peloponnes. Die aufgefundenen beiden Briiche des ersteren liegen

nach Gardner Wilkinson 59
) in einer etwa 45 geogr. Meilen betragenden

*

Entfernung von einander ; der eine derselben an einer Anhohe Namens DjebelDok-

nan 60
), etwa 45 geogr. Meilen vom rothen Meere, und 120 Meilen von Siotit (Ly-

copolis). Der Peloponnesische Griinporphyr kommt, wieCurtiusberichtet 61
), an

den dstlichen Abhangen des Taygetos vor. Die Briiche welche in alter Zeit aus-

gebeutet worden, liegen nach der Angabe desselben auf den Hiigeln oberhalb

Stephania. Es wird von ihm bemerkt, dass der kostbare Stein nirgends in

grossen zusammenhangenden Massen, sondern so zerkliiftet vorkommt, dass nur

selten reine Stiicke von mehr als einem Fuss Durchmesser gefunden werden;

dass er schwer zu bearbeiten ist, und fur den Tempelbau der Hellenen

nicht passte 62
).

An die porphyr artigen Gesteine reihen sich die dichten, welche sovvohl mil

jenen, als auch mit den krystallinischen oft durch unmerkliche Uebergange

verknupft sind. Den letzteren Uebergang sieht man zuweilen ausgezeich-

net bei dem Marmor — z. B. bei dem zu Carrara brechenden — und

dem Dolomite, welche krystallinisch-kornige Gesteine allmahlig in dichten

Kalkstein oder Bitterkalk verlaufen, an welchen oft jede Spur von krystalli-

58) Tessier, in einem in der Academie des sciences zu Paris gelesenen Aufsatz.

Blatler fur litt. Unterhaltung. 1833. S. 1128. Coquand, Memoires de la Soci-

ete geologique de France. 2. S. III. p. 371 etc.

59) Journ. of the geogr. Soc. of London. II. p. 42. etc. Gustav Leonhard, die

Ouarz-fiihrenden Porphyre. 1851. S. 208.

60) Nach Lepsius: „Gebel Dochan". Briefe aus Aegypten. 1852. S. 321.

61) Peloponnesos. I. S. 34.

62) Daselbst. II. S. 266.
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nischer Textur verschwunden ist. Da dichte Gesteine ungleich hiiuliger in der

Erdrinde vorkoramen als krystallinische, und manche derselben auch weit grossere

Massen bilden als gewisse krystallinische Gesteine, so sind jene fur die Architektur

von ungleich grosserer Wichtigkeit als diese. Unter den dichten Gesteinen ist

vom allergrossten Einfluss auf das Bauwesen, der Kalkstein ; ja es gehort der-

selb dentlichen Verbreitung und wegen seines Vork

mens in den grossten Massen, zu den allerwichtigsten Bautnaterialien. Seine

ungemeine Nutzbarkeit wird ebensowohl durch eine vortheilliafte Verbindung

von Eigenschaften, als auch durch Aband

rungen bewirkt, welche ihn zu den verschiedenartigsten Anwendungen in der

Baukunst tauglich machen. Wo er in machtigen Biinken bricht, ist er zu

Quadersteinen brauchbar, deren d Bearbeitung oft durch

massige naturliche Absonderungen erleichtert werden. Kommt er dagegen in

diinnen Schichten vor, so liefert er Platten von den verschiedensten Sliirken,

deren Gewinnung ebenfalls oft durch die natiirlichen Absonderungen begunstigt

wird, und die oft keiner weiteren Zurichtung bedurfen. Der mittlere Grad

seiner Harte erleichtert seine Bearbeitung, und die feste Verbindung seiner

Theile begriindet im Vereine mit seiner chemischen Natur, vermoge welcher

er einer Zersetzung widersteht, seine Dauerhaftigkeit, welche an den Ueber-

resten von Bauwerken aus dem fruhesten Alterlhume, die aus Kalkstein be-

slehen, unsere Bewunderong in so hohem Grade erregt. Wenn nun gleich

der nicht bedeutende Hartegrad des Kalksteins fur die raehrsten Arten seiner

Anwendung bei dem Bauwesen vortheilhaft ist, so liegt doch darin der Grund,

dass er sich zu Pflaster- und Chaussee-Steinen weniger eignet. Fur die An-
wendung zura Sleinschlage ist nicht allein seine geringe Harte, sondern auch

die Eigenschaft desselben nachtheilig, dass er zermalmt, im trockenen Zustande

staubt, und im nassen schlammt. Eine Abanderung des Kalksteins, der Stink-

kalk, ist fur diese Benutzung besser als andere Varietaten, indem er wegen

des Bitumen-Gehaltes im zermalmten Zustande mehr bindet. Unter den man-

mchfaltigen Abanderungen des Kalksteins finden sich solche, welche durch

Feinheit und gleichmassige Dichtigkeit, eine feinere Bearbeitung gestatten, und

daber zu Saulen und architektonischen Verzierungen sich eignen. Aus ho-

hem Alterthume haben sich hin und wieder, z. B. in den Felsenjrrabern des

Phys.Ctasse. VIII. E
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Libyschen Gebirges in Aegypten , die feinsten in einem gleichmassig dichten

Kalkstein ausgefiihrten Sculpturen erhalten 63
). Gewisse Abanderungen des

dichten Kalksteins besitzen ausgezeichnete Farben oder bunte Farbenzeichnun-

gen, welche veranlasst haben, solche zum Marmor zu zShlen, wenn ihnen

gleich im mineralogischen Sinne dieser Name nicht zukommt. Diese farbigen

Kalksteine sind im Alterthum wie in neueren Zeiten haufig zu architektoni-

schen Verzierungen benutzt, und waren besonders bei den Romern beliebt.

Unter den von diesen angewandten Abanderungen zeichneien sich die gelbe

(Marmor Numidicum, Giallo antico) und die rothe (Rosso antico) besonders aus.

Unler den Varietaten des Kalksteins haben die reineren im Allgemeinen fur

die Anwendung als Baumaterial den Vorzug. Eine geringe Beimengung von

Thon, welche eine Hinneigung zum Mergel bewirkt, vermindert seine Harte

und pflegt ihn zur feineren Bearbeitung weniger tauglich zu machen.

Ein Paar Abanderungen des Kalksteins verdienen hier noch eine beson-

dere Erwahnung, wegen ihrer grossen Wichtigkeit fiir das Bauwesen: der

Roogenstein (Oolith) und der Tvffkalk. Der erstere hat seinen Namen von der

Aehnlichkeit mit Fischroogen, welche friiher die irrige Meinung veranlasste,

dass er versteinerter Fischroogen sey. Bei iibrigens dichter Beschaffenheit be-

stehet er aus kleinen, ofl sehr regelmassigen Kugeln, welche von Hirsenkorn-

Grosse bis zur Erbsen-Grdsse abandern, und unter einander so fest verbun-

den sind, dass dieses Gestein zu den dauerhaftesten Abanderungen des

Kalksteins gehort, wie die daraus bestehenden, zum Theil sehr alten Bau-

werke an manchen Orten beweisen. Aus Roogenstein sind die grossen

Kirchen und Thiirme von Braunschweig und Halberstadt erbauet, und in eini-

gen Gegenden von Frankreich ist er der allgemeine Baustein. Ein feinkorni-

ger, fester, aber dabei leicht zu bearbeitender Roogenstein, der sogenannte

Portlandstone, bietet ein treflliches Baumaterial fiir einen Theil von England

und namentlich fiir London dar.

Weit verbreiteter und darum fur die Architektur von ungleich grosserer

Bedeutung ist der Tuffkalk oder Travertin, der zu den wichtigsten Baumate-

rialien des Griechischen und Romischen Alterthums gehort, und bis auf den

heutigen Liindern und Gegenden fiir das Bauwesen unsch

63) Lepsius, Briefe aus Aegypten. S. 279.
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bar ist. Der Tuffkalk ist durch einen Absatz aus kalkhaltigen Quellen gebildet,

und findet sich oft in bedeutenden Ablagerungen auf dem Grunde ehemaliger

Seen und Siimpfe. Seine Gewinnung ist daher gewohnlich mil geringeren Schwie-

© keiten verbunden, als das Brechen von alteren Kalksteinen. welch

massen anstehen. Auch ist seine Verwendung zuweilen ohne muhsamen und

kostbaren Transport moglich. So findet sich z. B. unmittelbar neben den

Tempeln von Pustum der Travertin abgelagert, der das Material zu diesen aus-

gezeichneten Bauwerken darbot; so konnten die gewalligen Quader fur das

Amphitheater Vespasian's, wie fur die Pelerskirche in Rom, in der benachbar-

ten Campagna gewonnen werden. Der Tuflkalk kommt von sehr verschiede-

nen Graden der Fesligkeit vor, indem er bald den gewohnlichen dichten Kalk-

stein an Fesligkeit iibertrifft, bald so locker ist, dass er sich mit der Axt oder
1

Sage bearbeiten lasst, bald sogar einen vollig losen Gruss darstellt. Nicht

selten wechseln in derselben Localitat feste und lockere Lagen mit einander

ab, wie man es an den Tuffkalk- Ablagerungen der hiesigen Gegenden sieht.

Hierdurch ist dieses Gestein geeignet, verschiedenartige Anwendungen bei dem

Bauwesen zu gestatten, indem mancher Tuffkalk die grossten Quader- und

Gewolbsteine darbietet, und selbst zu Saulen und architektonischen Ver-

/ierungen sich verarbeiten lasst, wogegen andere Abanderungen zur Aus-

mauerung von Fachwerk brauchbar sind. Der Tuffkalk ist stets durch eine

gewisse Porositat ausgezeichnet, worauf sich der griechischo Name ttojpos

bezieht, mit welcher bei ihm bedeutende Grade von Festigkeit vereinigt seyn

konnen. Seine Poren haben verschiedene Gestaiten und Dimensionen, je nach-

dem sie durch das bei seinem Absatze entwichene kohlensauere Gas gebildet

w orden, oder von den organischen, namentlich vegetabilischen Theilen herriih-

ren, welche der Tuff einhullte. Die Poren der ersteren Art sind oft von sta-
a

laktitischem Kalk ausgekleidet
7
wie denn uberhaupt mit der Tuffkalkbildung die

von Kalkstalaktiten haufig verbunden ist. Der Porositat verdankt jenes Gestein

ganz besondere Eigenthiimlichkeiten , welche fur seine Anwendung als Bau-

material von Bedeutung sind. Die Porositat ertheilt ihm ein geringeres Gewicht,

als gewohnlicher dichter Kalkstein besitzt. Wegen der scblechten Warmelei-

tung der in seinen Poren enthaltenen Luft, zeichnen sich die aus ihm beste-

henden Gebaude durch Warme aus, so wie ihnen auch eine grossere Trocken-

E 2
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heit eigen ist, als den aus gewbhnlichem dichten Kalkstein errichteten. Auch

ist die Porositat Ursache, dass Berappung vorziiglich gut auf TufTkalk haftet.

Da seine bearbeiteten Flachen oft sehr locherig erscheinen, so hat man schon

im Alterthume hin und wieder durch einen Stuck-Ueberzug ihr Ansehen ver-

schonert. An den Saulen der Tempel von Pdstum habe ich Spuren davon

gefunden. Noch jetzt nach ein Paar tausend Jahren, haften die Reste der Stuck-

Bekleidung so fest an dem Stein , dass sie sich nur mit Miihe ablosen lasst.

Auch im Peloponnes tinden sich Reste von Tempel -Gebauden aus Tuffkalk,

der mit feinem Stuck uberzogen war. Dahin gehoren der Zeustempel von

Olympiad; ein ionischer Tempel zu Messene 65
).

Dem Tuffkalke auf gewisse Weise For

mation sich findende Kalksleinabanderung, welche den Namen Grobkalk nach

der franzosischen Benennung Calcaire grossier erhalten hat, und das Bauma-

terial von Paris ist, wo es in grossen unterirdischen Briichen gewonnen wird.

Dieses Gestein, welches in Werkstiicken von den verschiedensten Dimensionen

zu erlangen ist, und sich leicht bearbeiten lasst, aber wegen seiner Porositat

keine geschlossene, stets etwas rauhe Oberflachen erhalt, ist zwar fur die Ge-

genden wo es bricht, besonders fur einige Theile von Frankreich, fur das

Bauwesen von grossem Wertbe 66
}, aber nicht von so ausgedehntem Nutzen,

als der weit mehr verbreitete Tuffkalk. Dem Grobkalke verwandt ist der im

siidlichen Frankreich verbreitete, unter dem Namen Calcaire Moellon bekannte,

jungere tertiare Kalkstein, woraus die mehrsten Bauwerke zu Marseille, Nis-

mes, Montpellier, Beziers, Narbonne, auch die aus dem Alterthume stammen-

den, bestehen 67
).

Von noch geringerer Bedeutung ist der in der Kreideformation sich findende

Saugkalk (Kretdetuff) , der den Petersberg bei Maastricht constituirt, und in

labyrinthischen unterirdischen Steinbriichen daselbst gewonnen wird. Er hat

seinen Namen von der Eigenschaft, Wasser und andere Flussigkeiten hochst

schnell einzusaugen, die er seinem eigenthiimlichen lockeren Aggregatzustande

64) Curtius, Peloponnesos. II. S. 55.

65) Daselbst. S. 146.

66) Vergl. d' Arc hi a c, i. d. Memoires de la Soc. geol. de France. V. 2. p. 252.

67) Marcel de Serres, Geognosie des terrains tertiaires. 1829. p. 65. 66.
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verdankt, der auch bewirkt, dass er sich leicht mit der Axt und Sage bear-

beiten lasst. Da der Saugkalk durch das Austrocknen an der Liift cine gfflt

sere Festigkeit erhalt, so liefert er ein brauchbares Baumalerial.

In nachster Verwandtschal't zum Kalkstein belindet sich der Bitterkalk,

(lessen krystallinisch-kornige Abanderung der oben bereits erwahnte Dolomit

ist, welcher Name aber auch wohl auf die iibrigen Abanderungen des Bitter-

kalkes ubertragen worden. DieMassen des Dolomites welche, wie der mehr-

ste Marmor, dem krystallinischen Schiefergebirge untergeordnet sind , und

sich auch in Beziehung auf Architektur ihm ahnlich verhaiten, sind ini Ganzen

fur dieselbe von keiner grossen Bededtung. Ungleich vvichtiger in dieser Be-

ziehung ist der in den alteren und jungeren Flotz-Formajtionen sich lindende

Bitterkalk, dessen Textur vom Dichten einer Seils in das Krystallinische, an-

derer Seits in das Erdige verlauft, und in dieser Hinsicht eine grossere Ver-

schiedenartigkeit, selbst in benachbarten Massen zeigt, als der Kalkstein. Den

mehrsten Abanderungen ist eine gewisse Porositat eigen, wodurch sie dem

Tuffkalke ahnlich werden, sich doch aber dadurch unterscheiden, dass bei die-

sem die Poren stalaktitisch ausgekleidet zu seyn pflegen, wogegen sie bei dem

Bitterkalke kleine Drusen mit Bitterspath-Rhomboedern darstelien. Dieser Po-

rositat ungeachtet haben die dichteren und die krystallinischeren Varietaten

gewohnlich eine grossere Festigkeit, als die mehrsten Abanderungen des Kalk-

steins, worin sie ebenfalls dem Tuffkalke gleichen , und sind oft selbst zur fei-

neren Bearbeitung geeignet. Sie liefern aus diesem Grunde, und da sie in

machtigen, oft pfeilerformig abgesonSerten Banken Yorzukommen pflegen, nicht

selten ein vortreffliches, durch Dauerhaftigkeit ausgezeichnetes Baumaterial. Das

zeigt die Benutzung des Bitterkalkes zu Kirchen und anderen grossen Gebauden,

in Franken, Thiiringen, am siidlichen Harzrande, z. B. zu Walkenried. Der im

nordwestlichen Deutschland, in den Gegenden der Leine und Weser in grosser

Ausdehnung in der Oolith-Formation abgelagerte Dolomit 68
), hat in neueren

Zeiten bei dem Bauwesen mit Recht mehr die Aufmerksamkeit auf sich gezo-

gen, und ist u. A. zur Briicke iiber die Ruhme bei Nordheim, und bei den

*

68) Vergl. meine Uebersicht der jungeren Flotzgebilde im Flussgebiete der Weser

1824. S. 303.
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Eisenbahnbauten mit Nutzen angewandt worden. Auch in England hat man

Gelegenheit die vortheilhafte Benutzung des dort sogenannten Magnesian Lime-

stone zum Bau von Kirchen und Schlossern zu sehen. Es besteht z. B. aus

dem durch Dauerhaftigkeit ausgezeichneten Dolomite von Bolsover Moor in

Derbyshire, die im 10. und 12. Jahrhundert zu Southwell erbauete Kirche, an
i

welcher, wie Sir Henry de la Beche berichtet 69
) , sich nicht bloss die

Gesimse unversehrt scharf und rein erhalten, sondern sogar die eingemeissel-

ten Linien noch ganz das urspriinglich frische Ansehen haben. Diesen Stein

hat man fur die neuen Parlamentshauser in London gewahlt.

Ausser dem Kalkstein und Bitterk*alk sind kaum andere dichte Gesteine

fur die Baukunst von Bedeutung. Theils brechen sie nicht in grosseren, zu-

sammenhangenden, unabgesonderten Massen, theils erschwert ihre zu. grosse

Harte die Bearbeitung, theils sind sie zu weich, um ein dauerhaftes

Baumaterial darzubieten. Wegen der zu grossen Harte und der Art

des Vorkommens kann von dichten kieselartigen Gesteinen, z. B. von

Quarzfels, Hornstein, Jaspis , wenig Anwendung in der Architektur gemacht

werden. Solche Gesteine, wie namentlich der Jaspis, bieten, da sie einer

bohen Politur fahig sind, und zum Theil auch durch ihre Farben sich auszeich-

nen, fiir die Steinschleiferei ein vorziigliches Material dar, wie u. a. die in

den Sibirischen Steinschleifereien verfertigten Arbeiten aus den .schonen Jas-

pisarten des Urals zeigen, und konnen anf solche Weise verarbeitet, auch

wohl zu kleineren architektonischenVerzierungen benutzt werden. Jene kiesel-

artigen Gesteine, und ausserdem besonders der Feuerstein werden hin und

wieder zum Wegebau benutzt, wozu sie durch ihre Harte tauglich sind, und

wobei die geringe Ausdehnung ihrer Massen oder abgesonderten Stucke nicht

hinderlich ist. Vom Feuerstein, wird zu solchem Zweck besonders in England,

wo er in der Kreide in Menge vorkommt, ausgedehnte Anwendung gemacht.

Er hat ubrigens ebenso wie der Quarzfels, fiir diese Benutzung das Nach-

theilige, wegen seiner Harte und Scharfe den Huf- und Rad-Beschlag stark

anzugreifen, und nicht zu binden, daher man ihn in England, in Vermengung

mit Kreide zum Steinschlage auf Chausseen anzuwenden

b9) Account of the Museum of economic Geology. London 1843. Blatter fur litle

rarische Unterhaltung. 1844. Nro. 66. S. 263.
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Der beinahe uber alle Theire der Erde verbreitete Basalt wiirde fur die Archi-

tektur nutzbarer seyn, stande nicht auch bei ihm die Harte, und ausserdem be-

sonders die Art seiner Absonderung entgegen. Welchen Gebrauch mnn indes-

sen zur Auffiihrung von Mauern von ihm gemacht, ist oben bereits erwahnt.

Es giebt doch aber auch Gegenden der Erde, wo er im Alterthum und auch

och in neueren Zeiten benutzt worden, zu welchen
namentlich West-Asien gehort, wo das Vorkommen des Basaltes sehr verbrei-

tet ist. In dem nordlichen phonicischen Kiistenlande sind in dem Gebirge ost-

lich vom Tell Arka nach Thomson die meisten Dorfer aus schwarzem Basalt

erbauet, was ihnen ein dusteres Ansehen giebt ?°). Layard berichtet 7i) dass

schei

Basalt, der in den Kurdischen Gebirgen im Ueberlluss

Assyrien und Babylonien das gewohnlichste Baumaterial gewesen zu seyn

d Kalkstein nicht zu haben waren. Wie vorziiglich

der Basalt wegen seiner Absonderungsform und Harte zum Steinpflaster sich eig-

net, ist oben bereits bemerkt. Wegen seiner Harte liefert er denn auch ein

ausgezeichnetes Material zum Steinschlage auf Chausseen, in welcher Hinsicht

sein Nutzen sehr ausgedehnt ist. Er besitzt dafiir auch die gute Eiffenschaft.

dass er zu Pulver zermalmt, bindet, und daher weder im trocknen Zustande

staubt, noch im nassen schlammt.

Dass Karstenit (Anhydrit) und Gyps wegen ihrer geringen Harte zu Pfla-

ster- und Chausseesteinen sich gar nicht eignen, versteht sich von selbst, und

ist beilaufig bereits bei einer fruheren Gelegenheit bemerkt. Der Anwendung
des Karstenites, der eine etwas grossere Harte als Gyps besitzt, steht eine

andere, ebenfalls bereits erwahnte Eigenschaft desselben entgegen, welche

darin besteht, dass er aus der Atmosphare Wasser anzieht, dadurch sich all-

mahlig in Gyps umwandelt, wobei er eine nicht unbedeutende Volumenver-

grosserung erleidet 72
), die ein Aufbersten, oder wohl gar ein Krumraziehen

der daraus gearbeiteten Werkstiicke verursacht, wie es mir an einigen Orten

vorgekommen ist, wo man aus Karstenit Thiir- und Fensterstocke verfer-

70) Hitter's Erdkunde von Asien. Bd. VIII. 2. Dritter Abschn. S. 813.

71) Niniveh. Ubers. S. 351. 352.

72) Vergl. meine Bemerkungen uber Gyps und Karstenit, in d. Abhandlungen der

Kon. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. III. S. 92.
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tigt hatte. Die geringe Harte des Gypses hat in alten Zeiten nicht abgehal-

ten , ihn zu Nimrud in der Architektur zu benutzen , wozu das haufige Vor-

kommen desselben in Mesopotamien, und seine leichte Gewinnung und Bear-

beitung, ohne Zweifel Veranlassung gegeben haben. Man gebrauchte Alaba-

sterplatten zur Bekleidung der aus Luftziegeln aufgefiihrten Mauern, an wel-

<*hen man sie durch eiserne, kupferne oder holzerne Klammern und Pflocke

befestigte. Auch die Pflaster der Zimmer bildeten Alabaster- Platten, welche

mit einer Lage von Bitumen unterbettet waren 73
).

Zu den dichten Gesteinen von mittlerer Harte, welche hin und wieder

der Baukunst dienen, gehort der Serpentin, wie man solches namentlich an

einigen Orten in Itaiien sieht, wo er zu Bekleidungen von Kirchen und Thiir-

men und anderen architektonischen Verzierungen angewandt worden. Er ist

nicht schwierig zu bearbeiten, und empfiehlt sich durch seine Farbe und Dau-

erhaftigkeit , steht aber freilich nicht in vielen Gegenden zu Gebote.

Die mannichfaltigen Verschiedenheiten welche den conglutinirten Gestei-

nen eigen sind, begriinden ein sehr abweichendes Verhalten derselben bei

ihrer Verwendung als Baumaterial. Es kommt bei ihnen eben so wohl die

Natur der verkitteten Theile, als die Beschaffenheit des Bindemittels in Be-

tracht; und von besonderem Einflusse ist das Verhaltniss, in welchem das Bin-

demittel zu dem Verbundenen stehet. Keine Art conglutinirter Gesteine ist

fiir das Bauwesen von grosserer Bedeutung, als der Sandstein; denn keine

Art ist ihrer Natur nach mehr fur diese Anwendung geeignet, und keine

kommt in solcher Verbreitung in der Erdrinde vor. Nachst dem Kalkstein

ist daher der Sandstein das wichtigste Gestein fur das Bauwesen, welches
t

bei demselben auf die verschiedenartigste Weise benutzt werden kann. Aber

seine hochst mannichfaltigen Abanderungen verhalten sich dabei sehr abweichend,

und sind in Beziehung auf jene Anwendung von sehr verschiedener Giite.

Ein Hauptunterschied fur die Benutzung des Sandsteins bei dem Bauwesen

liegt darin, dass er, bald in machtigen, gewohnlich regelmassig abgesonderten

Banken. bald Schichten vorkommL welche lelztere zuweilen in eine

schiefrige Absonderung iibergehen. Beide Abanderungen linden sicb, wie ob

73) Layard's Niniveh. Uebers. S. 322— 326
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bereits bemerkt worden, bald von einander getrennt, bald mit einander ab-

wechselnd in derselben Localitat. Es versteht sich von selbst, dass nur die

erste Art des Vorkommens die Gewinnung von Quadersteinen, iiberliaupt Ver-

wendungen gestattet, wobei grosse Blocke erforderlich sind; wogegen der

diinn geschichtete oder schiefrige Sandstein zu Platten, und selbst zuweilen

als Dachstein benutzt werden kann. wofiir der Sandsteinsclucfcr des benacli-

barten Soilings ein ausgezeichnetes Beispiel liefert. Fiir die Anwendung des

Sandsteins in der Architektur kommen besonders drei Dinge in Betracht: sein

Korn, seine Harte, und seine Festigkeit. Was das Korn des Sandsteins betrifft,

so nimmt seine Giite, zumal fur feinere Bearbeitungen, gewdhnlich in dem Ver-

haltnisse zu, in welchem die Grobe des Korns sich vermindert. Es muss aber

freilicb bemerkt werden, dass selbst ein feinkorniger Sandstein durch die

Bearbeitung nie so vollkommene Oberfliichen erhalten kann, als ein dichtes oder

krystallinisch-korniges Gestein, weil das Bindeuaittel sich von den Quarzkornern

ablost, wodurch zwischen denselben Vertiefungen entstehen. Dieses wird um

so mehr der Fall seyn
;
je mehr Bindemittel im Verhaltniss zu den Quarzkornern

vorhanden ist, und je weicher dasselbe ist Am Wenigsten wird das Naehlheilige

des Binderaittels bei einera Quarzsandstein sich bemerklich macben, der aber

freilich nur selten zu architektonischen Zvvecken verarbeitet wird. Die Harte

des Sandsteins, welche auf seine schwierigere oder leichtere Bearbeitung von

Haupteinfluss ist, hangt besonders von der Natur des Bindemittels, und seinem

Quantilatsverhaltnisse ab. Unter seinen verschiedenen Arten haben der seltene

Quarzsandstein und der noch seltenere Chahedonsandstein die grosste Hiirte;

wogegen die am Haufigsten sich darbietenden Thon- und Mergelsandsteine

am Weichsten sind. Der seltenere Kalksandstein ist barter als die beiden

letzteren. aber weicher als die beiden ersten Sandsteinarten. Der Eisenthon-

d d der Architektur benutzte Eisensandstein

sich in Ansehung der Harte dem Thonsandstein zunachst an. Fur die Benu

tzung des Sandstei keine seiner Eigenschaften

rer Wichtigkeit als seine Festigkeit. Auch hierauf ist die Natur des Bindemit-

tels von Einfluss, indem davon das festere oder weniger feste Haften desselben

an den Quarzkornern abhangt. Das kieselige Bindemittel im Quarz- und Chal-

zedonsandstein bildet mit den Quarzkornern eine sehr feste Masse; wogegen

Phys.Classe. VIII.
F
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ein thoniges, eisenthoniges oder mergeliges Bindemittel sich mehr und weniger

leicht von den Kdrnern des Quarzes ablost. Ausserdem hangt die Festigkeit

des Sandsteins ganz besonders von dem Quantitats-Verhaltnisse des Bindemit-

tels ab. Bei alien Arten des Sandsteins, bei welchen die Harte des Bindemittels

geringer ist als die Harte der Quarzkorner, pflegt die grosste Festigkeit dann sich zu

finden, wenn nur so viel Bindemittel vorhanden ist, als die Ausfiillung der Zwischen-

raume zwischen den Quarzkornern erfordert. Betragt die Quantitat des Bindemittels

mehr, so vermindert sich die Festigkeit; die freilich auch dann abnimmt, wenn das

Bindemittel weniger betragt, als zur Ausfiillung der Raume zwischen den

Quarzkornern erforderlich ist. Durch Mangel an Bindemittel kann die Festig-

keit des Sandsteins so vermindert werden, dass er als Baumaterial vollig un-

brauchbar ist. Nicht ohne Einfluss auf die Festigkeit des Sandsteins ist die

Art der Vertheilung des Bindemittels zwischen den Quarzkornern, die auch

noch in anderer Hinsicht in Beziehung auf die Benutzung desselben in der

Architektur Beachtung verdient. Gewohnlich ist die Festigkeit des Sandsteins

um so grosser, je gleichmassiger die Vertheilung des Bindemittels ist. Eine

Ausnahme zeigt sich in dieser Hinsicht bei einer besonderen Abanderung des

Thonsandsteins, die u. a. bei Miinden und Cassel vorkommt, deren Bindemittel

ein reiner Porzellanthon ist, der aber sehr ungleich zwischen den Quarz-

kornern vertheilt ist, die da, wo das Bindemittel fehlt, wie zusammen-

gefrittet erscheinen. Mit dieser eigenthiimliciien Verbindungsart der Gemeng-

theile des Sandsteins ist eine nicht unbedeutende Festigkeit verkniipft, aber frei-

lich auch eine kleinlocherige Beschaffenheit, die ihn fur architektonische Zwecke,

wenigstens da wo es auf eine feinere Bearbeitung ankommt, weniger brauch-

bar macht, die aber Ursache ist, dass jener Sandstein sich zu Miihlsteinen vor-

zuglich eignet. Eine andere Art von ungleichformiger Vertheilung des Binde-

mittels kommt sehr haufig bei Thon- und Mergelsandsteinen vor, die darin be-

stehet, dass das Bindemittel sich in spharoidischen Nieren, sogenannten Gallen,

von verschiedener Grosse ausgesondert findet
7

welches natiirlicher Weise fur

die Benutzung eines solchen Sandsteins in der Architektur ira hochsten Grade

chtheiliff ist. indem der Stein durch die g der Thon- oder M
gel-Gallen locherig wird. Mancher Thon- und Mergelsandstein besitzt eine wenig

beachtete Eigenschaft, welche doch aber bei ihrer Benutzung in der Architektur
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nicht iibersehen werden darf, nehnilich eine gewisse Biegsamkeit, die in einer

geringen Verschiebbarkeit der Theile begriindet ist 7+). Sie 1st besonders den

loseren Abanderungen eigen 75
);

und denen, welche eine Anlage zur Schiefe

rung besitzen, womit gewohnlich eine Beimengung von mehrerem Glimmer

verkniipft ist, dessen Schuppen in paralleler Lage den Hauptabsonderungen

entsprechen. Die Biegsamkeit zeigt sich natiirlicher Weise urn so mehr, je

diinner die Stiicke sind ; sie ist indessen zuweilen auch bei starkeren Stiicken,

zumal wenn sie eine bedeutende Lange haben, wahrnehmbar; daher bei sol-

chen Verwendungen , bei welchen ein bedeutender Druck auf frei liegenden

Massen lastet, jene Eigenthiimlichkeit Beriicksichtigung verdient. In dem

Sandstein, selbst in dem feinkornigen, kommen zuweilen einzelne grdssere

Quarzgerolle vor, die sich wohl in einzelnen Lagen so anhaufen, dass dadurch

ein Ueb gebildet wird, wie es sich hin und d

z. B. bei Munden, am Meissner, am Kniebis im Schwarzwalde, im bunten

Sandstein findet. Ein solches Gestein ist fur die Architektur wenig nutzbar;

aber auch ganz einzelne, dem Sandstein beigemengte grossere Quarzgerolle

konnen fur die feinere Bearbeitung desselben sehr eyn

Die Conglomerate unterscheiden sich dadurch von den Sandsteinen, dass

verschiedenartig und kleineren

Stiicken bestehen, welche durch irgend

d sind. bedeutendere Grosse

in Bindemittel unt

verkitteten Theile

ier verbun-

Hauptgrund

dass sich die Conglomerate im Allgemeinen weniger zur Benutzung in der

Architektur eignen, als

zumal, wenn es

kleinen Quarzkdrnern bestehenden Sandsteine

Auch sind die Con-auf eine feinere Bearbeitung ankommt
1

glomerate schon dem Grunde von geringerer Wichtigkeit das Bau

weil ihre Verbreitung ungleich geringer ist, als die der Sandstein Ihre

Brauchbarkeit ist sowohl der BeschafFenheit der verbundenen Theile. als
>

74) Bei dem sogenannten biegsamen Sandstein aus Brasilien — der iibri

gens kein Sandstein, sondem eine Abanderung von Glimmerschiefer ist

hat die Biegsamkeit denselben Grund, indem sie wie bei dem biegsamen Mar-

mor durch die loskornige BeschafFenheit des Quarzes bewirkt wird.

75) Mit dem Mergelsandstein von Reinhausen bei Gottingen angestellte

Versuche haben eine nicht unbedeutende Biegsamkeit desselben ergeben.

F2
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auch von der Natur und dem Quanlitatsverhaltnisse des Bindemittels abhangig.

Bestehen die verbundenen Theile aus kleineren Bruchstucken und Gerdllen

harter Mineralkdrper, und ist das Bindemittel von nicht sehr weicher Beschaf-

fenheit, und in nicht iiberwiegender Quantitat vorhanden, so kdnnen auch Con-

glomerate ein brauchbares Baumaterial darbieten. Zu den Arten derselben,

welche auf diese Weise nicht selten vortheilhaft benutzt werden, gehdren be-

sonders gewisse Abanderungen von Grauwacke und Kieselconglomerat. Die

zum sogenannten Rothliegenden gehorenden Conglomerate werden in einigen
i

Gegenden in der Architektur benutzt, pflegen aber wegen der gewdhnlich be-

deutenden Grdsse der verbundenen Theile, und der Natur des Bindemittels,

dazu kein vorziigliches Material zu liefern. Ein der Kreideformation unter-

geordnetes Kalk-Kiesel-Conglomerat , welches am ndrdlichen Fusse des Harzes

namentlich am Sutmerberge bei Goslar vorkommt, zeichnet sich durh Festig-

keit und Dauerhaftigkeit aus, wie man es an den daraus gebaueten Kirchen und

Thurmen zu Goslar siehet. Es giebt unler den vulkanischen und vulkanoidischen

Gebirgsarten Conglomerate von nicht bedeutender Harte und Festigkeit, welche

aus diesem Grunde fur die mehrsten Anwendungen in der Architektur von gerin-

gem Werthe sind, die sich aber dadurch besonders empfehlen, dass sie sich

leicht bearbeiten lassen. Gewisse Arten derselben sind in Quaderstucken von

bedeutenden Dimensionen zu erlangen, und sind in alteren und neueren Zeiten

in einigen Gegenden vielfach benutzt worden. Zu solchen Conglomeraten ge-

hdren das Trachytconglomerat , Basaltconglomerat , Leucitophyrconglomerate
1

Bimsteinconglomerat. Zum Trachytconglomerat ist der sogenannte Piperno der

Italiener, vermuthlich das von Vitruv mit dem Namen Tophus niger belegte

Gestein zu zahlen, der in mehreren Gegenden des Neapolitanischen vorkommt,

den man schon in Pompeji benutzt siehet, und aus welchem das kolossale

Schloss und der Aquaduct von Caserta erbauet sind. Das Basaltconglomerat

bildet bedeutende Bergmassen u. a. bei Cassel und im mittleren Frankreich,

vorziiglich im Velay, wo es sich durch die grotteskesten Berg- und Felsen-

formen auszeichnet 76
). In dieser Gegend ist es vielfach als Baumaterial be-

nutzt; so wie es ja auch die Auffiihrung mane her grosser Bauwerke auf Wil-

76) Vergl. meine Umrisse nach der Natur. 1831. S. 80 ff.
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helmshohe bei Cassel sehr erleichtert hat. Verschiedene Abanderungen des

Leucitophyrconglomerates haben im Rdmisclien Alterthume fiir das Bauwesen

verschiedene Weise als Baumaterial angewandt

sich di

eine grosse Wichtigkeit erlangt. Der sogenannte Peperino der Italiener, Lapis

Albanus der Rdmer, aus welchem zum Theil das Albaner Gebirge besteht,

so wie das am Gabiner See anstehende Conglomerat, Lapis Gabinus der Rd-
mer, lieferten fur Rom in der altesten Zeit, in welcher von dem Travertin noch
keine Anwendung gemacht

.
wurde, vornehmlich das Baumaterial. Auch der

leicht zu bearbeitende, aber weniger feste Romische Tuff, Lapis ruber bei Vi-
eben so wie der Pausilipptuff der Gegend von ISeapel, auf

Ganz vorziiglich eignete er

rch seine Porositat und die davon abhangige wasseranziehende und den
Mdrtel bindende Kraft, zu den bei dem Bauverfahren der Rdmer iiblichen Ful-
lungen der Mauern, deren aus Kalkmdrtel und unbestimmt geformten Stein-
Stucken von verschiedener Grdsse bestehende Masse, selbst zur Construction

von Gewdlben angewandt wurde. Auch machte ihn seine Eigenschaft sich

sehr leicht behauen zu lassen, geeignet, von den Romern zum sogenanten
Opus reticulatum benutzt zu werden. Zu den in Beziehung auf das Bauwesen
bemerkenswerthen vulkanischen Conglomeraten gehdrt auch das Bimstemcon-
glomerat, welches in einigen Gegenden des Rheins, namentlich in dem Becken
von Neuwied, in bedeutenden Massen abgelagert vorkommt, und dort ein

wichtiges Baumaterial ist. Es lasst sich mit der Axt leicht bearbeiten, zeich-

net sich durch grosse Porositat und Leichtigkeit aus, und ist aus den schon

bei dem Tuffkalke angefiihrten Grunden, fur Mauerungen, und selbst fur Ge-
wdlbe. sehr brauchbar.

Es ist gezeigt worden, von welchem Einfluss die mannichfaltigen Verschie-

denheiten des inneren Gefiiges der einfachen wie der gemengten Gesteine bei

ihrer Anwendung in der Architektur sind. Es hat sich dabei ergeben in wel-

chen Verhaltnissen manche andere E genschaften, die in Beziehung auf jene

Benutzung von Wichtigkeit sind, namentlich Harte, Festigkeit, Biegsamkeit,

Schwere, zur inneren Zusammensetzung und der damit zusammenhangenden

Textur der Gesteine stehen. Eine Eigenschaft derselben verdient hier nun
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noch betrachtet zu werden, die zwar weder auf die Bearbeitung von Einfluss,

noch in Beziehung auf die Formen der Bauwerke von Bedeutung ist, aber

doch sehr dazu beitragen kann, den Eindruck, welchen Gebaude auf unsere

Empfindung machen, zu modificiren, nehmlich die Farbe 77y Es ist in dieser

Beziehung nicht gleichgultig, welche Farbung der Baustein, oder iiberhaupt

das bei Bauwerken fur das Aeussere derselb dende Material b

sitzt; und es ist wohl nicht zu verkennen
;

dass nicht jede Farbe des Steins

ein Bauwerk in gleichem Grade ziert; dass nach der verschiedenen Bestim-

mung der Gebaude und dem verschiedenen Baustyle, der einen Farbe ein

Vorzug vor der anderen gebiihrt; und dass in dieser Hinsicht selbst nach

verschiedenen Theilen der Gebaude ein Unterschied statt finden kann. Grelle

Farben sind ausserst selten Gesteinen eigen, welche zu Bauwerken benutzt

werden; wo es aber der Fall ist, wie bei einem hoch ochergelb gefarbten

Kalkstein der Oolithformation , der in einigen Gegenden von Frankreich und

der Schweiz als Baustein angewandt wird, da erhalten die Gebaude dadurch

ein nicht vortheilhaftes Ansehen. Wie die graue Farbe des Sandsteins von

Fiesole ganz dem ernsten Charakter der alten, festungsartigen Pallaste in

Florenz entspricbt, so ist das in die Feme leuchtende Weiss aus Apenninen-

kalk erbauter lachender Italienischer Villen, mit ihrer Bestimmung im Ein-

kiange. Fur die Peterskirche in Rom ist das gelbliche Weiss des Travertins

eben so passend , als fur den Strassburger Miinster das Rothbraun des Vogesen-

Sandsteins. Ein schwarzes Schieferdaeh erhohet die Schonheit eines aus

hellen Sandstein- oder Kalkstein -Quadern aufgefiihrten Gebaudes; wogegen

Dacher von braunem Sandsteinschiefer, wie man sie in der Nahe des Soilings

haufig findet, den Hausern weder ein nettes, noch ein freundliches Ansehen

zu geben vermogen, und um so weniger Gebaude zieren, wenn, wie man

es u. a. an den Kirchen von Einbeck sieht, die Mauern aus einem Sandstein

von gleicher Farbe aufgefiihrt sind. Der giinstige Eindruck den ein schwarzes

Schieferdaeh zu machen pflegt, verschwindet, sobald mit demselben Schiefer

auch die Wande bekleidet sind. Eine dunkele Farbe der Quader giebt den

Gebauden ein finsteres Ansehen, wenn die Wande ganz daraus bestehen;

77) Vergl. meine Kleinigkeiten in bunter Reihe. S. 264 ff.
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wogegen sie kefnen unvortheilhaflen Eindruck macht, wenn das eigentliche

Mauerwerk eine lichtere Farbe hat, und nur zu den Einfassungsmauern, So-

ckeln, Thur- und Fensterstocken , ein etwas dunkler gefarbter Stein dient,

wie man es z. B. haufig in Belgien und den angranzenden Gegenden von

Deutschland siehet, wo man einen dichten, dem Anthrakonite genaherten

Kalkstein von graulichschwarzer Farbe, der durch das Behauen eine graublaue

Farbe annimmt, und daher in der Gegend von Aachen Blaustein genannt wird,

zu solchem Zweck anwendet. Einen gerade entgegengesetzten Eindruck macht

es, wenn das Gemauer eines aus hochrothem Backstein aufgefuhrten Gebaudes,

mit weissen Steinen eingefasst und verziert ist. Der Anthrakonit nimnit durch

das Schleifen und Poliren eine schwarze Farbe an, und wird unter dem

Namen »sckwarzer Marmor* (Nero antico) hin und wieder zu Altarblattern,

Kaminbekleidungen und verschiedenen anderen architektonischen Verzierungen

benutzt. Mannichfaltige sogenannte Marmorarten , und auch wohl hartere Stein-

arten von dunkelen oder lebhaften hohen, selbst von bunten Farben, wohin

der im Alterthume sehr geschatzte Ophit (Verde antico), der prachtvolle, mit

Smaragdit gemengte Euphotid aus Corsica (Verde di Corsica duro) 78
), der

schone, braun und griin gestreifte Bandjaspis vom Ural 79
} gehdren, konnen,

geschliffen und polirt, im Innern der Gebaude zur grossen Zierde dienen; wo-

gegen man Anstand nehmen wurde, Gesteine vori solchen Farben zum ausseren

Mauerwerk zu verwenden. Unter gewissen Umstanden konnen indessen Qua-

dersteine rait sanften, verwaschenen, gestreiften oder geflammten Farbenzeich-

nungen, wie man sie z. B. bei manchen Sandsteinen findet, angewandt werden,

ohne dem Eindrucke der Gebaude zu schaden.

Bei manchen Gesteinen, welche als Baumaterialien dienen, verandert

sich mit der Zeit die ihnen ursprunglich eigene Farbe, wodurch die Schonheit

der daraus bestehenden Bauwerke gewohnlich vermindert, sehr selten erhohet

78) Dieses schone Gestein dient u. a. zum Schrauck der Capelle von San Lorenzo

in Florenz.

79) In einem Kaiserlichen Pallaste zu St. Petersburg befindet sich ein Bad, welches

aus einem Blocke dieses, eine hohe Politur annehmenden Gesteins, gear-

beitet ist.
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wird. Die Ursache der Umanderung liegt entweder in einer Veranderung,

welche die chernische Zusammensetzung des Steins erleidet, oder in etwas

Organischem, namentlich in dem Ansatze vegetabilischer Theile, der dann aber

durch die Beschaffenheit des Steins mehr oder weniger begiinstigt wird. Die

erste Art der Umanderung der Farbe zeigt sieh z. B. bei Steinarten, deren

Farbe von einer kohligen oder bituminosen Substanz herruhrt, welche allmahlig

sich verfliichtigt, daher solche Steine durch lange Beruhrung mit der Luft

eine hellere Farbe annehmen, wie solches z. B. bei dem Stinkkalke der Fail

ist. Besonders auffallend zeigt sich dieses in dem Erblassen der von einem

geringen Bitumengehalte herriihrenden Farbe des blauen Karstenites , daher

es nicht gerathen ist solchen, wie es hin und wieder wohl geschehen, zu

architektonischen Verzierungen , oder zur Auskleidung von Zimmern zu be-

nutzen 80
). In gewissen Abanderungen von Kalkstein, Marmor und Dolomit,

welche einen Gehalt von kohlensaurem Eisen- oder Manganoxydul haben,

erleidet dieser allmahlig wohl eine Zersetzung, indem Eisen- oder Mangan-

oxydhydrat daraus hervorgehen, wodurch der ursprunglich weisse Stein all-

mahlig eine gelbliche, braunliche, oder schwarzliche Farbung erhalt; welche

Umanderung durch langere Beruhrung mit feuchter Erde sehr befordert wird.

Auffallend zeigt sich dieses zuweilen bei Bauwerken aus Marmor, welche

zum Theil verschuttet waren, und nun, nachdem sie vom Schutte befreiet

worden, bis zu der Hohe welche derselbe erreichte, gefarbt erscheinen, wie

solches z. B. bei dem Triumphbogen des Kaisers Septimius Severus zu

Rom der Fall ist &r). Aber auch an der Luft, zumal durch Einwirkung der

feuchten Seeluft, kann mit manchem Marmor eine solche Veranderung vor-

gehen, wie es die athenischen und andere landeinwarts gelegene alt-griechisehe

80) In einem Wirtembergischen Schlosse waren die Wande eines Zimmers mit Tafel-

werk aus dem schonen himmelblauen Karstenit von Suh am Neckar bekleidet;

und da der naturliche Stein nicht zureichte, war das Fehlende durch ktinst-

lichen, blau gefarbten Gypsmarmor erganzt. Da man das Zimmer vor der

Einwirkung der Sonnenstrahlen nicht vorsichtig bewahrt hatte, scf waren mit

der Zeit die Karstenit-PIatten gebleicht, wogegen der kunstlich gefarbte Gyps-

marmor die ursprungliche Farbe bewahrt hatte.

81) Vergl. meine Kieinigkeiten in bunter Reihe. I. S. 272.
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Marmorbauten zeigen, denen dadurch das Ansehen einer hellen Bronze ver-

Jiehen worden 82
). Die Schwarzung, welche man nicht sellen bei alteren

Gebauden antrifit, hat einen verschiedenen Grund. und stent oft nicht mil der

Beschaffenheit des Baumaterials im Zusammenhange ; wenn sie aber, wie oft,

durch den Ansatz des Byssus antiquitatis Linn, bewirkt wird, so hat die Be-

schaffenheit des Bausteins, vorziiglich seine Porositat und die davon abhangige

Eigenschaft, die Feuchtigkeit aus der Atmosphare stark aufzunehmen und fest

zu halten , Einfluss darauf. Einer solchen Schwarzung ist z. B. der Grobkalk

besonders ausgesetzt, wie man es in Paris und einigen anderen Sladten

Frankreichs, u. a. besonders in Rouen , an den daraus aufgefiihrten Gebauden

siehet. Wie diese Art der Schwarzung durch Feuchtigkeit befordert wird,

erkennt man besonders nutlaliend in Venedig, wo die mehrsten grosseren

Gebaude aus einem dichten, gelblichweissen Kalkstein aus Istrien aufgefiihrt

sind, der an sich weit weniger als der Grobkalk den Ansatz des Byssus be-

giinstigt, wo aber dennoch die durch Verdunstung des Wassers bewirkte gros-

sere Feuchtigkeit der Atmosphare, Ursache ist, dass die helle Farbe des Bau-

materials durch einen schwarzen Ueberzug wie durch ein Trauerkleid verdeckt

wird 85). Auch an Sandsteinen Thon- und Mergelsandsteinen

wird die durch den Ansatz von Byssus bewirkte Schwarzung der Gebaude

mannichmal wahrgenommen. Ob auch die braunliche, fast schwarze Farbe,

welche der Sandstein an alten Bauwerken in Aegypten, z. B. an den Pyra-

miden von Meroe angenommen hat, und welche von einigen Beisenden fur

eine Wirkung der Tropischen Sonne angesehen worden 84
), einer ahnlichen

Ursache zuzuschreiben ist, kann ich nicht entscheiden. Wahrscheinlicher ist

es mir aber, dass die Schwarzung von der Entstehung von Manganoxydhydrat

durch Zersetzung eines Gehaltes von kohlensaurem Manganoxydul herriihrt.

82) Brand is, a. a. 0. I. S. 273.

83) Ausfiihrlichere Bemerkungen fiber diese Gegenstande in meinen Kleinigkeiten in

bunter Reihe. I. S. 282—286.

84) Travels in Ethiopia, by G. A. Hoskins, Esq. 1835. Lepsius erwahnt in den

Briefen aus Aegypten S. 125 einen Sandstein, dessen Inneres goldgelb, dessen

Oberflache aber wie Kohlen schwarz gebrannt sey, welcher Ausdruck indessen

wohl nicht als eine Erklarung der Erscheinung gelten kann.

Phys. Classe. VIII.
G

Mo. Bot. Garden.

4901.
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An der Oberflache mancher Sandsteine kommt ein Ueberzug von Wad oder

von Schwarzbraunstein vor, der einen solchen Ursprung zu haben scheint.

Wohl ist es denkbar, dass die durch die Sonnenstrahlen erzeugte hohe Tem-

peratur, auf die Beschleunigung der Zersetzung des kohlensauren Mangan-

oxyduls, und der Bildung des Manganoxydhydrates Einfluss gehabt hat.
-

Es braucht bier wohl kauin erinnert zu werden, dass die Farbe der als

Baumaterial anzuwendenden Steine nur bei Werken der schonen Baukunst

Berucksichtigung verdient, dagegen aber gleichgiiltiger bei Gebauden ist, welche

hauptsachlich nur auf den Nutzen den sie gewahren, berechnet sind. In den

Gegenden des nordlichen Deutschlands und von Danemark, in welchen die

nordischen Geschiebblocke zerstreuet sich linden, welche grosstentheils aus

Gneus, Granit, Syenit, Diorit und einigen anderen krystallinischen Gesteinen

bestehen, welchen mannichfaltige und zum Theil bunte Farben eigen sind,

wird von diesen Fundlingen nicht selten zum Hauserbau, und zwar am Hau-

figsten fur die Grundmauern, zuweilen aber auch fur andere Theile der

Gebaude Gebrauch gemacht. So habe ich auf einem Gute in der Nahe von
ft

Schwedt neue, trefflich eingerichtete Oeconomiegebaude gesehen, deren Wande

aus geradflachig zugerichteten , und symmetrisch geordneten Geschiebblocken

aufgefuhrt worden. Bei Gebauden solcher Art ist das Bunte der Wande kein

Uebelstand, welches dagegen bei Bauwerken, die auf Schonheit Anspruch

machen, den Forderungen des guten Geschmackes nicht entsprechen wurde.

Schliesslich moge es mir erlaubt seyn, noch einige Bemerkungen iiber

den Einfluss hinzuzufugen, den die Eigenschaften der zum Baumaterial die-

nenden Steinarten auf die Dauerhaftigkeit der Gebaude haben. Vor Allem

wird diese durch die Grosse der Massen bedingt, in welchen sich die Bau-

steine darbieten. Friiher ist gezeigt worden, dass dieses von den natiirlichen

Absonderungen abhangt, welche den verschiedenen Gesteinen eigen sind,

daher die Bestimmung der Grosse der Dimensionen nur zum Theil in der

Willkur des Baumeisters liegt. Die ausserordentliche Grosse der Sandstein-

quader, aus welchen die iiralten Tempelruinen in Aegypten bestehen, hat

diese eben so vor ganzlicher Zerstorung bewahrt, als die gewaltigen Tra-

vertinmassen der Tempel von Pastum, die herrlichen Reste derselben bis auf
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unseren Tag erhalten haben. Der Einfluss, den die Grdsse der Bausteine im

Verein mit ihrer Festigkeit, auf die Dauer der Bauwerke hat, kann wohl

nicht mehr einleuchten, als bei einer Vergleichung der kolossalen Tempel-

und Pallast-Ruinen von Theben in Oberagypten, mit den gigantisehen Triiminer-

und Schutt-Hiigeln, welche das alte Babylon, diese aus Luftziegeln und Back-

steinen mit Asphalt -Cament erbauete Riesenstadt, bezeichnen. Aehnliche

Erfahrungen werden in den verschiedensten Gegenden gemacht, in welchen

sich aus einem hohen Alterthume stammende Baureste finden. Zu den aus-

gezeichnetsten Beispielen gehoren die durch die Grosse ihrer Steinmassen

Staunen erregenden Grabdenkmahler, die sogenannten HUnengrabvr , llunen-

betten oder Steinhauser 85^ welche, aus grauer Vorzeit stammend, sich in

Danemark, Holland und in den norddeutschen Niederungen finden, zu welchen

die in diesen Gegenden zerstreueten, aus dem hohen Norden abstammenden

Geschiebblocke krystallinischer Gesleine, das Material geliefert haben.

Was im Uebrigen den Einfluss der BeschafFenheiten der Gesteine auf die

Dauerhaftigkeit der Bauwerke betrifft, so sind dabei sowohl die mechanischen,

als auch die chemischen Veranderungen zu beriicksichtigen, welchen sie

unterworfen sind. Hinsichtlich der mechanischen Veranderungen sind die Be-
schafFenheiten des Gefiiges von besonderer Bedeutung. Die kryslallinischen

und dichten- Gesteine widerstehen im Allgemeinen mehr einer mechanischen

Veranderung, als die conglutinirten; doch giebt es in dieser Hinsicht auch

Ausnahmen. Das krystallinisch-kornige Gefuge hat bei manchen Gesteinen,

z. B. bei dem Marmor und Dolomit, sehr verschiedene Abstufungen des Fest-

85) Zu den inerkwurdigslen Denkmahlern dieser Art gehoren die sogenannten
sieben Steinhauser bei Ostenhol* im Amte Fallingbostel. Sie sind aus so grossen

Granitblocken errichtet, dass man es bei einigen derselben nicht begreift,

welche Mittel dazu angewandt seyn mogen, urn sie von der Stelle zu bewegen
und zu heben. Grosstes Staunen erweckt besonders ein Deckstein auf dem
einen der Steinhauser, welcher 16 Fuss lang, 15 Fuss breit und etwa 2 Fuss

dick ist, und dessen Gewicht auf Vergl. Han
noversches Magazin v. J. 1818. S. 1543. Ueber die altgermanischen Graber

die sieben Steinhauser genannt in der Amtsvogtei Fallingbostel. Vom Regie-

rungsrath Blumenbach in Hannover. Vaterlandisches Archiv von Spiel.
II. 2. S. 195 ff. Tafel I.

G2



52 JOH. FRIEDR. LUDW. HADSMANN,

und Loskornigen, wie fruher bemerkt worden, daher gewisse Abanderungen

iange einer mechanischen Veranderung trotzen, wogegen andere leicht zer-

brockeln, und aus diesem Grunde kein dauerhaftes Material darbieten. Das-

selbe zeigt sich bei dem Granit und einigen anderen geraengten krystallinisch-

kornigen Gesteinen
7

bei denen aber der Grund der Verschiedenheit nicht

sowohl in der Textur, als in der Zersetzbarkeit des einen oder anderen

Gemengtheils liegt, daher die Lockerheit nicht eine urspriingliche ist, wie bei

dem loskornigen Marmor und Dolomit, sondern eine erst durch Verwitterung

entstandene. Wenn ganz reine Abanderungen von festkornigem Marmor und

Dolomit der Zerstorung lange trotzen, so konnen doch fremdartige Einmen-

gungen, welche leicht auswitlern, die Ursache einer geringeren Dauerhaftigkeit

seyn. Nicht ganz so gut wie der reine Carrarische Marmor widersteht der

Penthelische, wegen seiner Talkschiippchen , den ausseren Einwirkungen; in

einem weit geringeren Grade aber der weniger edle Hymettische (Marmo

cipollino}, dessen Oberflache durch Auswitterung seiner weicheren Chlorit-

und Talklagen uneben wird, wie man es nicht selten an daraus gearbeiteten

Saulen und anderen Architekturstucken siehet, die sich aus dem Alterthume

erhalten haben, z. B. an dem Tempel des Antoninus und der Faustina zu

Rom 86
). Die grossen Verschiedenheiten in der Festigkeit der Sandsteine

sind Hauptursache, dass sie sich auch in der Dauerhaftigkeit sehr abweichend

verhalten. Wovon die Festigkeit abhangt, ist bei fruherer Gelegenheit aus-

einandergesetzt, worauf ich mich hier beziehen kann. Auch brauche ich

bier wohl kaum zu erwabnen, wie sehr das Vorkommen der Thon- und

Mergelgallen in Thon- und Mergelsandsteinen , nicht bloss das Ansehen der

Bauwerke verschlechtert, sondern auch ihre Dauerhaftigkeit vermindert.

Je weniger die Steine einer chemischen Veranderung unterworfen sind,

um so mehr pflegen sie der Verwitterung zu trotzen. Aus diesem Grunde ,

gehort der reinere kohlensaure Kalk zu den dauerhaftesten Baumaterialien.

Es wiirden keine Reste von Persepolitanischen Prachtgebauden vorhanden

seyn, wenn nicht der dichte, schwarzgraue Kalkstein des Gebirges Rachmed

woraus sie aufgefiihrt worden, so sehr den Einwirkungen der Atmosphare

86) Vergl. meine Kleinigkeiten in bunter Reihe. I. S. 269.
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ppen ablost 88
). Gewisse porphyrartige Abanderungen des G wie

sie ch u. a. in Corsica und auf Elba dauerhaft als andere

87) Hiermit stimmen die Wahrnehmungen des Prof. Faraday uberein, die von dem-
selben in einem den Zustand der aus Marmor bestehenden Kunstwerke im Bri-
tischen Museum betrefFenden Schreiben, mitgetheilt worden. S. Letter from
Professor Faraday to the Dean of St. Pauls, on the state of the Marbles in the
British Museum. The literary Gazette and Journal of Archaeology, science and
art. 1857. p. 835.

88) Edinburgh new philosophical Journal. 1830. April. Dingler's polytechnisches

Journ. XXXVI. S. 394.
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Keine Abanderung verwittert leichter, als der oben bereits erwahnte Finnlan-

dische, mit dem Namen Rapakim belegte, porphyrartige Granit, in welchem
jeder Feldspathkrystall von Oligoklas umgeben ist. Wie bewundernswiirdig
dauerhaft ist dagegen der Granit von Syene, aus welchem die Aegyptischen
Obelisken gearbeitet sind, welche ihres hohen Alters und der ausseren Em-s'

«.

wirkungen ungeachtet, denen sie ausgesetzt gewesen, doch keine bedeutende
Veranderung der Oberflache wahrnehmen lassen! Auch an anderen Gesteinen,

welche Feldspath porphyrformig ausgesondert enthalten, bemerkt man zuweilen
die friihere Zerstorung desselben. Dieses zeigt sich z. B. an dem schonen
porphyrartigen Trachyte vom Drachenfels im Siebengebirge am Rhein, aus wel-
chem der Dom zu Coin erbauet worden, an welchem die grossen Krystalle gla-

sigen Feldspaths an der Oberflache zum Theil ausgewittert sind; daher man es fiir

rathsam gehalten hat, fiir den Fortbau eine aadere Trachyt-Abanderung zu wahlen.
Je glatter bearbeitet die Aussenflachen der Steine sind, um so mehr wi-

derstehen sie der Verwitterung. Geschliffene und polirte Flachen kdnnen
ausserordentlich lange sich unverandert erhalten, wahrend rauhe Flachen des-
selben Materials eine Umanderung wahrnehmen lassen.

Dass auch klimatische Verhaltnisse , welche in so hohem Grade die archi-

tektonischen Bediirfnisse bedingen, und von jeher einen so grossen Einfluss

auf d Baukunst haben, auch auf die

der Bauwerke einwirken, indem sie den Gang der Verwitterung modificiren,

bedarf wohl keiner besonderen Erlauterung. In demselben Grade in welchem
trocknes und warmes Klima die Dauer der Gebaude befordert, wirkt feuchtes

und kaltes Klima ungiinstig darauf ein. Besonders nachtheilig ist das Gefrie-

ren des in Haarklufte eingedrungenen Wassers, wodurch die festesten Gesteine
aufgelockert und selbst zersprengt werden konnen. Bauwerke aus Sandstein,

von welchen unter der heissen Aegyptischen Sonne nach Tausenden von Jah-
ren sich bewundernswurdige Reste erhalten haben, wurden aus gleichem Ma-
terial in derselben Zeit im Norden aufgefuhrt, gewiss langst vdllig zerstort seyn.

Durch diese wenigen, und wie ich mir freilich sagen muss, unvollkom-
menen Andeutungen, habe ich zu zeigen versucht, in welchem innigen Ver-
bande Natur und Kunst in der Architektur stehen; wie die Beschaffenheiten
der Steine, welche zum Hauptmaterial der Bauwerke dienen, und die Art ihres
Vorkommens nicht bloss auf das Mechanische der Technik von Einfluss sind,

sonderai wie sie selbst auf die Entwickelung des Baustyls, und auf den asthe-
tischen Eindruck der Bauwerke, so wie auf ihre Dauer einwirken. Wenn,
wie ich glaube, dieser Zusammenhang nicht verkannt werden kann, so wird
man es auch zugeben mussen, dass fur die hohere Ausbildung des Architek-
ten, das Studium der Geognosie unentbehrlich ist, und dass dem tieferen Ein-
dringen in die Geschichte der Baukunst, die Kenntniss des Gezimmers der
Erdrinde sehr forderlich seyn kann.
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Gesenden.

Von

Job. Friedr. Ludw. Hausmann.

Wis

E -

auf

u den Erscheinungen, welche auf der Erde am Allgemeinsten verbreitet

und von besonders grosser Bedeutung fiir den gesammten Haushalt der Natur
sind, gehoren die Quellen. Welchen ausserordentlichen Einfluss sie

organisirte Schopfung haben, wie sie sogar zu den nothwendigsten Bedin-
gungen des Menschenlebens gehoren, soil hier nicht weiter beriicksichtigt

werden. Nur von dem darin bestehenden Einflusse derselben, dass sie eine

Verbindung zwischen dem Innern der Erde und ihrer Oberflache vermitteln;

dass sie aus dem Innern der Erdrinde Theile in sich aufnebmen, die sie, oft

gewiss aus bedeutenden Tiefen, zu Tage und hier allmahlig zur Ablagerung
fordern, soil im Folgenden die Rede seyn. In dieser Hinsicht verhalten sich

die Quellen den vulkanischen Eruptionen, den Lavaergiessungen analo

so wie diese die wichtigsten Aufschlusse zu geben vermdgen, iiber die in

der Urzeit unter der Einwirkung des Feuers entstandenen Erdrindemassen,

eben so erlautern die jetzigen Quellengebilde manche Erscheinungen , die in

den alteren neptunischen Gebirgsschichten wahrgenommen werden.

Das Studium der Vulkane hat darauf gefuhrt, dass unsere Basaltberge,

wenn sie gleich von den eigentlichen, durch Eruptionsschlotten und Lava-

strome charakterisirten Feuerbergen verschieden sind , hinsichllich ihrer Massen

eben so wie in ihrer Entstehungsweise. den vulkanischen Gebilden am ISach-

und

f
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sten stehen; wiewohl es auch noch jetzt hie und da Naturforscher giebt,

welche ihnen einen neptunischen Ursprung zuschreiben. Indem ich die jetzt

herrschende Meinung theile, und die Basaltberge zn den eruptiven Massen

zahle, und zwar zu der von mir mit dem Naraen der mlkanoidischen For-

mationen bezeichneten Abtheilung derselben , so glaube ich auch gewisse, in

ihrer Begleitung sich findende Gebilde, auf ahnliche Erscheinungen zuriick-

fiihren zu diirfen, welche zum Bereiche der Vulkane gehoren.

Wie bei alien vulkanischen Phanomenen Wasserdampfe eine Hauptrolle

spielen, so gehoren auch die heissen Quellen zu den ausgezeichnetsten Be-

gleitern der eigentlichen Vulkane. Wenn ich gleich nicht einer jeden Quelle

von hoher Temperatur einen vulkanischen Ursprung zuschreiben mochte, wie

solches jetzt vielfach geschieht, so ist doch nicht zu verkennen, dass die

aller ausgezeichnetsten Erscheinungen, welche heisse Quellen darbieten, gerade

da sich zeigen, wo ihr genauer Zusammenhang mit Vulkanen nicht bezweifelt

werden kann. Wenn sich nun in der Begleitung unserer Basaltberge gewisse

Gebilde zeigen, welche grosste Anaiogie mit den Producten vulkanischer

heisser Quellen verrathen, so diirfte es wohl erlaubt seyn, die bei letzteren

gesammelten Erfahrungen, zur Erklarung jener Erscheinungen zu benutzen.

Sollten auf diese Weise gewisse Gebilde in der Nahe des Basaltes als Pro-

ducte von Quellen erkannt werden, welche seine Erhebung begleiteten, so

wird dadurch vielleicht auch Aufschluss iiber einige entfernter liegende Er-

scheinungen zu erlangen seyn. Denn gleich wie das an den vulkanoi'dischen

Trachyt-, Klingstein-, Dolerit- und Basalt -Massen Wahrgenommene zu der

Ansicht gefiihrt hat, dass auch Granit, Syenit, Porphyr, Diorit, Diabas, Trapp,

zu den eruptiven Gebilden zu zahlen seyen, so werden auch gewisse Er-

scheinungen, welche die vulkanoidischen Massen begleiten, darauf fuhren,

manche Gebilde, welche als Trabanten plutonischer Formationen erkannt wer-

den, fur Analoga jener Begleiter des Basaltes und anderer vulkanoidischer

Massen anzusprechen. Dieser Zusammenhang diirfte den nachfolgenden Unter-

suchungen eine erhohete Bedeutung in Beziehung auf Geologie zu verleihen

im Stande seyn.

Fur jetzt beschranke ich meine Mittheilungen auf Beobachtungen , die ich

in der Nahe, in den an Basalterhebungen reichen Gegenden der Werra und
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Fulda, namentlich zwischen Gottingen und Munden, in den Gegenden des Meiss-

ners, in der Umgegend von Cassel und in einigen anderen Theilen von Kur-

Hessen, anzustellen Gelegenheit gehabt ha be.

I.

Von den Quellengebilden in Begleitung des Basaltes der

Werra- und Fulda- Gegenden im Allgemeinen.

Urn zu entscheiden, ob in der Begleitung des Basaltes auftretende Gebilde

wirklich fur Producte von Quellen angesproclien werden diirfen, ist Vor-

sicht noting, indem nicht selten mit dem Basalte Mineralkorper vorkommen,

welche von solchen, die wirklich fiir Absatze von Quellen gehalten werden

diirfen, sich nicht wesentlich unterscheiden, doch aber einen anderen Ursprung

haben, indem sie z. B. durch einen Vervvitterungs- und Auslaugungs-Process

aus dem Basalte selbst hervorgegangen, und daher vielleicht lange nach seiner

Emporhebung entstanden sind, so vvie solche Kdrper sich noch immer

aufs Neue erzeugen. Dieses gilt z. B. von der amorphen Kieselsaure, dem

Opal, der unter entschiedenen Quellengebilden in der Begleitung des Basaltes

erscheint, aber vielleicht noch ungleich haufiger als ein neueres Verwitterungs-

und Auslaugungs-Product bei dieser Gebirgsart sich findet. Auch Spharosiderit

und daraus entstandenerBraun- und Gelbeisenstein kommen mannichmal in Be-

gleitung des Basaltes unter solchen Verhaltnissen vor, dass die Entstehung

durch einen Vervvitterungs- und Auslaugungs-Process entweder aus seiner

Gesammtmasse, oder aus gewissen in ihr ausgesonderten 3Iineralkorpern, z. B.

aus dem Olivine, nicht bezweifelt werden kann. Erst vor Kurzem habe ich

mir erlaubt, der Kdniglichen Gesellschaft der Wissenschaflen Beobachtungen

uber solche Gebilde mitzutheilen, wozu das Vorkommen von Chloropal in

dem Basalte des Meenser Steinberges zwischen Gdttingen und Munden Ver-

anlassung gab , worauf ich mich hier beziehen kann 2
).

Zu den Mineralsubstanzen, welche uberhaupt von Quellen, mogen sie ei-

1) Nachrichten von der G. A. Univcrsilat und der Kon. Ges. d. W. zu Gdttingen

1857. Nro. 15.

Phys.Classe. VIII H
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ne hohere oder niedrigere Temperatur haben, aufgenommen werden, und un-

ter giinstigen Verhaltnissen in verschiedenen Zustanden aus denselben sich

absetzen, gehoren auch diejenigen, welche durch vulkanische heisse Quellen

aus der Tiefe zu Tage gefdrdert werden. Die hohe Temperatur welche sol-

chen Quellen eigen zu seyn pflegt, ist Ursache, dass die Quantitat der von

ihnen aufgenommenen Substanzen oft bedeutend ist, und dass sie daher auch

mannichmal zu Ablagerungen von grosser Ausdehnung und Machtigkeit Ver-

anlassung geben. Unter jenen Mineralsubstanzen zeichnen sich folgende be-

sonders aus:

1. Kohlensaurer Kalk, vvelcher durch Vermittelung von Kohlensaure

von deni Wasser aufgenommen wird, und bei dem Entweichen derselben sich

bald als eigentlicher Kalk^ bald als Aragonit daraus abseizt. Keine Substanz

wird haufiger von Quellen der verschiedensten Temperatur aufgenommen, und

keine giebt zu grosseren und haufigeren Ablagerungen in den Formen von

Kalktuff und Sprudelstein Veranlassung. Bei den heissen Quellen erfolgen

diese Bildungen oft in sehr kurzer Zeit, wie die ausgezeichneten Beispiele

von Carlsbad, von San Filippo am Monte Amiata in Toscana, St. Allyre bei

Clermont in Auvergne es zeigen.

2. Kieselsdure. Wenn Quellen von gewohnlicher Temperatur nur geringe

Mengen von Kieselsaure zu enthalten pflegen, so vermitteln dagegen hohe

Temperatur und grosser Druck zuweilen die Aufnahme bedeutender Quantitalen,

die zur Bildung von ausgedehnten und machtigen Ablagerungen von Kieseltuff

Veranlassung geben
;

wie es sich so ausgezeichnet bei den vulkanischen

heissen Quellen Islands zeigt, aber auf ganz ahnliche Weise u. a. auch in

Kamtschatka vorkommt.

3. Kohlensaures Eisenoxydul , welches durch Vermittelung von Kohlen-

saure aufgenommen wird, sich bei dem Entweichen derselben absetzt, und in

Eisenoxydhydrat umgewandelt wird.

4. Kohlensaures Manganoxydul
5

welches ebenfalls durch Hiilfe von

Kohlensaure vom Wasser aufgenommen wird, sich bei der Ausscheidung der-

selben absetzt, und in Manganoxydhydrat sich umwandelt.

5. Gyps, der vom Quellwasser aufgenommen, sich bei dem Verdunsten

des Wassers wieder ausscheidet.
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Diese Mineralsubslanzen sind es nun audi, welche mannichmal in Be-
gleitung des vulkanoidischen llasaltes niter solchen Verhallnissen angelroflen

werden, dass ihre Bildung durch heisse Quellen, welche die Trabanten basal-

tischer Erhebungen waren, nicht wohl bezweifelt werden kann. In den
Werra- und Fulda-Gegenden zeicbnet sich in der BegMtug basailiscber

Massen ganz besonders die Kieselsaure aus. Der kohlcirsaure Kalk steht

derselben, wenn audi nicht in der Verbreilung, doch aber hinsichtlich der

Qvtnlitat weit naeh. Die iibrigen Substanzen erscheincn weit sellener als die

beiden ersleren, linden sich aber an oinigen Orten in bedeulendon Massen in

der Niihe des Basaltes.

Da in den Werra- und Fulda-Gegenden ein grosser Tlieil der basalti-

schen Massen den Muschelkalk durchbrochen bat, so mochte man vielleicht

glauben, dass das heisse Quellwasser aus di« or Flolzrnasse sicli besonders

liab cht so; man iiberzeugt

mehr, dass der kohlensaure Kalk, welcher in Begleilung des BmaltM sich

fmdet, aus einer weit grosseren Tiefe herriihren muss. Dieses wird dadurch

bewiesen, dass das Vorkommen von kohlensaurem Kalk sich nicht auf die

basaltischen Massen beschrankt, welche sich aus dem Muschelkalke erhoben

haben, sondern eben so wohJ da sich findet, wo der Basalt andere, nicht

kalkige Gebirgsarten, namentlich den bunten Sandstein , durchbrochen hat.

Welche Gebirgsmassen es waren, durch die der Basalt seinen Weg nahm,

daruber geben die bin und wieder von ihm eingehiillten Bruchstucke Auf-

schluss. In dem Basalte der oben bemerkten Gegenden finden sich ausser

Stiicken von jungeren Flotzgebirgsarlen , namentlich von Muschelkalk und

buntem Sandstein, vorziiglich kleinere und grossere Bruchstucke von einem

aus vorwaltendem Feldspalh, Quart und wenigem Glimmer gemengten Granite,

in welchem der Glimmer zuweilen ganz fehit. Solche granitische Einschliisse,

in denen der Feldspath gewohnlich mehr und weniger im zersetzten, dem
Kaolin genaherten Zustande enthalten 1st. kommen besonders am Meenser

II und Braunsberge zwischen Goltingen und Miind

so wie an einigen Basaltbergen in der Gegend von Cassel vor. Dass aus

dem Granite, und namentlich aus seinem Feldspath, Kieselsaure in heisse

Quellwasser gelangen konnte, leidet keinen Zweifel. Ueber die Abkunft des

H2
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Eisens, Mangans und Gypses, in so fern diese Korper als Quellenabsatze

erscheinen, giebt dasjenige, was unsere Basalte einhullen, keinen Aufschluss.
v

Die Gebilde in Begleitung der Basalte in den benachbarten Gegenden,

welche ich fur Producte heisser Quellen glaube ansprechen zu diirfen, stellen

sich auf sehr verschiedene Weise dar; aber alle Erscheinungen, welche dabei

wahrgenommen werden, sind, wie es mir scheint, aus den Verhaltnissen, in

welchen Wasserdampfe und heisse Quellwasser zu den vulkanischen Phano-

menen und Producten stehen, geniigend zu erklaren. Waren heisse Wasser

und Wasserdampfe die Begleiter basaltischer Eruptionen, so mussten sie sich

besonders da einen Ausgang verschaffen, wo sie den geringsten Widerstand

fanden. Dieses war nun vorzuglich an den ausseren Granzen der aufstei-

genden und die in den Weg tretenden Gebirgsmassen durchbrechenden, ge-

schmolzenen Massen der Fall. War die Gebirgsmasse von lockerer Beschaf-

fenheit, so verbreitete sich das Wasser im tropfbaren und dampfformigen

Zustande durch dieselbe, und stieg in geringerer oder grosserer Entfernung

von der basaltischen Masse empor. Hatte die Gebirgsmasse eine grossere

Festigkeit, so suchte das Wasser auf Absonderungen und Kliiften sich einen

Durchgang zu verschaffen; oder es durchdrang auch wohl, von der hohen

Temperatur unterstutzt, die Masse desselben. Wo das Wasser auf die eine

oder andere Weise in Quellen zu Tage kam, wurden die von ihm aufge-

nommenen Substanzen ausserhalb der Gebirgsmasse, durch welche es seinen

Weg genommen, abgesetzt. Oft fand indessen im Innern der Gebirgsmasse

ein Absatz, oder in gewissen Fallen, eine Umanderung derselben slalt. Die

Wirkung der Wasserdampfe und der Absatz von den im Wasser gelosten

Substanzen , beschrankten sich nicht auf die ausseren Granzen der aufsteigenden

basaltischen Masse, sondern fanden auch wohl im Innern derselben, und

vorzuglich in der Nahe ihrer ausseren Begranzung statt. Diesem Hergange

gemass lassen sich nun folgende Modificationen des Vorkommens von Quellen-

gebilden in Begleitung des Basaltes unterscheiden

:

1. Vorkommen auf dem Wechsel der basaltischen Masse und der von

ihr durchbrochenen Gebirgsmasse.

2. Vorkommen in der von dem Basalte durchbrochenen Gebirgsmasse;

wobei sich der Unterschied zeigt, dass
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a. eine Eindringung in eine lockere Masse, oder

b. eine Durchdringung und Umanderung der durchdrungenen Masse statt fand.

3. Vorkommen in der Nahe des Basaltes, aber ausserbalb der von ihm

durchbroclienen Gebirgsmasse.

4. Vorkommen im Innern der basaltischen Masse.

Was das Alter der Quellengebilde betrilTt, die in Begleilung des Basalles

sich finden, so versteht es sich von selbst, dass sich solches nach dem Alter

der basaltischen Erhebungen riehtet. Allerdings ist es nach der Analogic

vulkanischer Erscheinuiigen denkbar, dass noch hinge nach der Jiildung der

Basaltberge das Vorkommen heisser Quellen, und mithin auch die Entstehung

von Absalzen aus denselben fortdauern konnle. In Beziehung auf das Alter

der letzteren wird daher nur die Annahme zulassig seyn, dass sie kein

hoheres Alter haben, als die basaltischen Emptionen, mit welchen das Her-

vorbrechen der heissen Wasser begann.

Wenn es gleich noch nicht entschieden ist, ob sammtliche basallische

Erhebungen Deutschlands derselben Periode angehdren, so ist es doch bei

den basaltischen Massen der Werra- und Fulda-Gegenden keinem Zvveifel

unterworfen, dass ihre Erhebung in die Zeit nach der Entstehung der zu den

jungeren tertiaren Bildungen gehorenden Braunkohlen-Formation und Meersand-

Ablagerung fallt, welche letztere friiher irrig fur ein Aequivalent der Grobkalk-

Formation gehalten, und erst spater als ein neueres, in die Zeit der Subapen-

ninen -Formation fallendes Gebilde erkannt worden. Die basaltischen Massen

der Werra- und Fulda-Gegenden durchbrechen nicht bloss jene beiden ter-

tiaren Formationen, sondern bedecken sie auch an manchen Orten. In dem

Bereiche derselben finden sich daher besonders die in Begreitung der basalti-

schen Massen vorkommenden Quellen-Gebilde. Da die Massen jener grossten

Theils von lockerer BeschalFenheit sind, so gestatteten sie nicht allein den

Wassern einen Durchgang, sondern begunstigten auch oft den Absatz der

festen Theile aus denselben. Da indessen die alteren Formationen nicht uberall,

wo sie von basaltischen Massen durchbrochen wurden, von jenen tertiaren

Formationen bedeckt waren, so zeigen sich die Quellen-Gebilde auch mannich-

mal in dem Bereiche der ersteren. *In den Werra- und Fulda-Geffenden

erscheinen besonders die bier sehr verbreiteten Flotzgebilde des bunlen Sand-
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steins, Muschelkalkes und Keupers, von basaltischen Massen durchbrochen.

Doch zeigen sich dieselben auch in einigen Gegenden in Rerunning mit alteren

Formationen, namentlicli mit dem Kupferschiefergebirge und dem von diesem

bedeckten Uebergangsgebirge; daher denn auch wohl die begleitenden Quellen-

Gebilde in der Nahe derselben angetroffen werden.

II.

Vorkommen des kohlensauren Kalkes.

Der kohlensaure Kalk stellt sich in Bedeilunff der basaltischen Massene>'~"""©

sowohl als Aragonit, als auch als Kalkspath, selten als Braunspath dar. Er

findet sich besonders in unmittelbarer Nahe der basaltischen Massen und in

den ihren ausseren Begranzungen zunachst liegenden Theilen derselben. Ara-

gonit und Kalkspath kommen bald von einander getrennt, bald mit einander

vor; der erstere zeigt sich zuweilen in unmittelbarer Beriihrung mit der durch-

brochenen Flotzgebirgsmasse, aber auch im Innern der basallischen Masse.

Der haufiger sich findende Kalkspath kommt besonders hier, doch aber auch

unter anderen Verhaltnissen vor.

Auf merkwiirdige Weise tritt der Aragonit in Begleitung der ausgezeich-

neten lagerartigen Masse basaltischen Mandelsteins auf, welche sich am west-

lichen Fusse des aus Basalt bestehenden Ochsenberges unweit Bransfeld im

Muschelkalke findet, und von mir im vierten Bande der Studien des Gottingi-

schen Vereins Bergmannischer Freunde, Seite 247—26S beschrieben worden.

Die Schichten des zum sogenannten Wellenkalke gehorenden Muschelkalkes

haben eine Neigung von 5—10° gegen NO., und vollkommen gleichformig

damit zeigt sich das Ausgehende der Basaltischen Masse, deren grosste Mach-

tigkeit 3 Fuss betragt. Die kleinen Blasenraume des Mandelsteines sind mit

weissem Kalkspath theils ausgefiillt, theils ausgekleidet, der im letzteren Fall

gegen die Hohlung in rhomboedrische Krystallspitzen ausgeht. Der Basalt-

mandelstein ist im Hangenden und Liegenden durch eine scharf abgesonderte,

1— 3 Zoll starke Lage einer Masse begranzt, welche von einer weit lockereren

Beschaffenheit als jener, dabei schaalig abgesondert ist, und aus einer weh-

chen, leberbraunen, wackenartigen Grundmasse besteht, in welcher eine Menge



UBER DAS VORKOMMEN VON QUELLENGEBILDEN u. I. w. 63

sehr kleiner, theils kugelformiger, theils ellipsoidischer, theils unregelmassiger

Blasenraume sich befindet, die von gelblichweissem Aragonit erfiillt sind,

wodurch das Gauze ein gesprenkeltes Ansehn erhalt. An der ausseren Be-

granzung dieser Ablosungsmasse, die sich wie der Besteg eines Ganges ver-

halt, vvird hin und wieder eine 1— 3 Linien starke Lage eines gelblichweissen,

faserigen Aragonits wahrgenommen, dessen Fasern senkrecht gcgen die Be-

granzungsebenen stehen. Diesen Aragonit sieht man zuweilen ooch weiter

in die Kalksteinmasse des Liegenden und Hnngenden verbreitet, indem er sieli

theils gangfonnig darin verastelt, theils zwischen die Schichtungsabsonderungen

eindrangt, und hie und da kleine Drusenhohlcn bildet, in denen er kry-

stallisirt erscheint. In Begleitung der spater weiter zu erwahnenden, gangfor-

migen basallischen Durchsetzung des Musclielkalkes am Schieferbcrge in der

Nahe von Bransrode am Meissner, hat sich hin und wieder Aragonit zwischen

dem Basalte und dem angranzenden Gestein gefunden.

In den basallischen Massen selbst erscheinen Aragonit und Kalkspath auf

verschiedene Weise. Entweder bilden sie Gangtrummer, wie solches vorziig-

lich in dem Basaltconglomerat und BasalttufF der Fall ist, welche zuweilen

ganz davon durchschwarmt sind, wodurch das Gestein wohl das Ansehn eines

durch Kalkspath oder Aragonit verkitteten Conglutinates erhalt; oder sie stel-

len einzelne grossere oder kleinere Nester dar, in denen sich oftmals Drusen-

hohlen linden, welche zur Bildung von Kalkspath- und Aragonit- Krystallen

Veranlassung gegeben haben. In seltenen Fallen ist kohlensaurer Kalk als

Aragonit das Petrificationsmittel von Holz im Basaltconglomerat; oder endlich,

es bildet der kohlensaure Kalk, besonders als Kalkspath, weit seltener als

Aragonit) am Seltensten als Braunspath, die Ausfiillung oder Auskleidung der

Blasenraume des Basaltmandelsteins.

Vork d Kalkspath* im Basaltcon

sich u. a. im Hollengrunde bei Miinden, einem schmalen Seitenthale, welches

sich von dem bewaldeten Bergriicken, der das Werrathal vom Volkmarshdu-

ser- oder Schede-Grunde scheidet, gegen den Ietzteren herabziehet. Der Berg-

riicken besteht aus buntem Sandstein, und zwar der Hauptmasse nach aus dem

weissen Thonsandstein, in welchem oberhalb Volkmarshausen ein Miihlstein-

bruch liegt. In dem Hollengrunde setzt eine machtige Basaltausfullung zu Tage,
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die sich in der Hauptrichtung von Norden nach Siiden bis gegen die Hohe

des Bergriickens verfolgen lasst. Der grosste Theil der Masse besteht aus sehr

dichtem Basalt, der ein treffliches Chaussee-Material darbietet, dessen Gewin-

nung die Anlage eines Steinbruches veranlasst hat. Hierdurch ist nun zugleich

eine bedeutende Masse von Basaltconglomerat aufgeschlossen, welche sich ne-

ben dem Basalte an dessen Ostseite in einer Felsenwand erhebt, und hier Ara-

gonit und Kalkspath auf vorbeschriebene Weise beherbergt. Zwischen dem

Reibungsconglomerate und dem dichten Basalt befindet sich Basaltmandelstein,

der allmahlige Uebergange einer Seits in das Conglomerat und anderer Seitso~ ~- n—9

in den dichten Basalt bildet, und von welchem spater noch weiter die Rede

seyn wird. In der ersten Beschreibung der Basaltberge in der Gegend von

Miinden aus dem Jahre 1794, welche von Johann Christian Quantz aus

Oberscheden herruhrt, ist bereits das Vorkommen von Kalkspath in dem von

ihm mit dem Namen Trass belegten BasalttuiF erwahnt, der am ostlichen Fusse

des aus Basalt bestehenden Hohenhagens sich findet 2
).

In Nestern und Drusen kommen Aragonit und Kalkspath besonders aus-

gezeichnet in dem Basalte der Blauen Kuppe bei Eschwege, vorziiglich in der

Nabe der ausseren Begranzung vor. Aragonit fand sich daselbst vor einer

Reihe von Jahren in ausgezeichneten zusammengesetzten Krystallisationen , den

2) Bemerkungen iiber die Basaltberge im Amte Miinden. Im neuen Hannoverschen

Magazin v. J. 1794. S. 1513. Der langst verstorbene Verfasser dieser fur die

damalige Zeit vorziiglichen Abhandlung, erhieli eine Anstellung als Huttenschrei-

ber auf der Kon. Hannoverschen Eisenhiitte zu Lerbach am Harz
;

von wo er

spater nach der Konigshutte bei Lauterberg, und darauf an die Sollinger Eisen-

hiitte versetzt wurde. Zuletzt war er Factor auf dem Kupferhammer bei Uslar.

Der uberaus kenntnissreiche, aber nicht immer nach Verdienst gewurdigte

Mann
5
hat sich durch seine ausgezeichnete Schrift iiber die Eisen- und Stahl-

manipulation in der Herrschaft Schmalkalden v. J. 1799 als Metallurg einen Na-

men von gutem Klang erworben. Von demselben ruhrt auch eine Beschreibung

einiger Schmalkalder Eisenwaaren im 12. Bande von Beckmann's Beitragen

zur Oekonomie, Technologie u. s. w. her. Im vierten Stucke meiner norddeut-

schen Beitrage zur Berg- und Hiiltenkunde v. J. 1810 befindet sich von meinem

unvergesslichen Freunde ein trefflicher Aufsatz iiber die Anfertigung der eiser-

nen Treibseile auf dem Harze.
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von Molina in Aragonien ahnlich; und nicht selten zugleich rait Kalkspath, der

die Aragonitkrystalle bekleidet, und dadurch seine spatere Bildung bekundet.

Die Bedrusung 1st von der Art, dass eine Umwandlung des Aragonites in

Kalkspath nicht wohl angenommen werden kann 3
). Aragonit (indet sich

ausserdem zum Theil krystallinisch-stanglich, in Nestern im Basalte, besonders

am Lammsberge bei Cillte in der Nahe der Waldeck'schen Granze, imd am

Galgenberge bei Breune im Kurhessischen Kreise Wolfhagen.

Von dem Vorkommen des Aragonits als Petrificationsmiltel von llolz, in-

dem in Basaltconglomerat eingeschlossene holzformige Braunkohle in Aragonit

?wandelt erscheint, vvie es sich bei Hofgeismar findet, habe ich bereits

bei einer anderen Gelegenheit ausfiihrlich gehandelt +), worauf ich mich bier be-

ziehen kann.

Ueber die Bildungsweise des Basaltmandelsteins sind die Ansichten nicht

ganz iibereinstimmend. Dass die Blasenraume durch Dnrnpfe oder Gase in

dem noch im geschmolzenen Zustande sich befindenden Basalte entstanden

sind, wird aber wohl nicht bezweifelt werden kdnnen. Hinsichtlich der Ausfiillung

sind einige Geologen der Meinung, dass die Ausfiillungsmasse aus dem Ge-

stein. welches eine Zersetzung erlitten, aufgenommen worden, und in die Hoh-

o

lungen eingedrungen sey 5). Dass solches bei dem kohlensauren Kalke nicht

3) Auf ganz ahnliche Weise kommen ira Iberge bei Grand am Harz Aragonitkry-

stalle mit einer Bekleidung von Kalkspathkrystallen vor. Auch hier scheint mir

kein Grund vorhanden zu seyn, eine Umwandlung des Aragonits in Kalkspath an-

zunehmen. Aber nicht iiberall wo beide mit einander sich fmden, und namentlich wo

sie als Ausfullung von Raumen in Basalt zusammen vorkommen, ist ihr gegenseili-

ges Verhaltniss so, dass der Aragonit als das fruher, Kalkspath als das spater

Gebildete erscheint, sondern mannichmal ein umgekehrtes. Gustav Rose,
I

Ueber die heteromorphen Zustande der kohlensauren Kalkerde # Erste Abhand-

lung. 1856* S. 31. 35—37.

4) Ueber die durch Molekularbewegungen in starren leblosen Korpern bewirkten

Formveriinderungen, Im 6. Bande der Abhandlungen der Kon. Gesellschaft der

Wissenschaflen zu Gottingen. S. 168.

5) Die Basalt- Gebilde, von Karl Casar von Leonhard. 1832. 1. S. 221.

Lehrbuch der Geognosie von Dr. C. Fr. Naumann. 1850. 1. S. 734.

Classe I
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der Fall seyn konnte , scheint mir bei dem Basaltmandelstein, wie er in

den Werra- und Fulda-Gegenden vorkommt, unzweideutig sich darzu-

stellen. Dieser bildet nicht selbststandig Kuppen und grossere Bergmas-

sen, sondern findet sich entweder fiir sich in nicht machtigen Ausfiil-

lungsmassen, oder in Begleitung machtigerer basaltischer Ausfiillungsmas-

sen, an den ausseren Begranzungen derselben. oder endlich in Verbin-

dung mit kuppenformigen Massen. Wie der Basaltmandelstein in der la-

gerartigen Ausfiillungsmasse am Fusse des Ochsenberges bei Dransfeld vor-

kommt, ist oben bereits erwahnt. Eine besonders ausgezeichnete, gangartige

Ausfiillung von Basaltmandelstein in der unteren Lagerfolge des Muschelkal-

kes findet- sich am Kratzenstein bei Cassel 6}. Die an den mehrsten Stellen

nur 1—2 Fuss machtige Masse durchsetzt die Banke des dichten Kalksteins

in einer Hauptrichtung von Stiden nach Norden, und mit einem Ostlichen Ein-

failen von etwa 80°. Sie ist dem Streichen nach etwas geschliingelt, und

folgt zum Theil einer hor. 2. streichenden Nebenabsonderung des Kalksteins.

In der Machtigkeit zeigt sie sich bald erweitert, bald bis zu beinahe volliger

Verdriickung zusammengezogen. Gegen das Ausgehende ist sie verastelt, so

dass die einzelnen Arme Kalksteinmassen umschlingen. Die Blasenraume sind

mit Kalkspath ausgefullt. Im bunten Mergelthon der oberen Lagerfolge des

bunten Sandsteins kommen bei Cassel ebenfalls gangartige Ausfullungen von

Basaltmandelstein vor, dessen Blasenraume Kalkspath enthalten. Zwischen

Kirchditmold und Harleshausen ist das Ausgehende einer solchen Masse auf

160 Schritt zu verfolgen. Ihr Hauptstreichen ist zwischen Stunde 11 und 12:

die Machtigkeit betragt 1—2 Fuss. Nicht fern davon, am Fahrwese nach Dii-

renherg, ist ein anderes Ausgehendes einer ahnlichen Masse sichtbar, deren

3Iachtigkeil etwa 20 Fuss betragt 7
). Gangformige Durchsetzungen von Ba-

saltmandelstein finden sich auch in dem Braunkohlenlager des Habichtswaldes

bei Cassel. Die Ausfullung der Blasenraume besteht bei diesen ebenfalls aus
i

6) Vergl. meine Uebersicht der jiingeren Flotzgebilde im Flussgebiete der Weser
1824. S. 207.

7) Daselbst. S. 163.
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KalkspathS).— Wie der Basaltmandelstein im HiiUengrnnde bei Miinden an der

einen ausseren Begriinzung des dichten Basaltes, zwischen diesem und dem
ihn begleitenden Basaltconglomerate vorkommt, ist oben bereits angegeben
worden. In seinen Blasenraumen findet sich vorrherrschend Kalkspafh; es

kommt aber audi Aragonit darin vor, zuweilen von einer lieblichen, blass

violblauen Farbe, und ausserdem Braunspalh von griinlichweisser Farbe, in

welchem Herr J. Ahrend durch eine im hiesigen akademischen Laboralorium

ausgefiihrte chemische Analyse folgende Bestandtbeile fand: kohlensaure Kalk-

erde 95,86 Prct., kohlensaure Talkerde 0,37, kohlensaures Eisenoxydul 3,53,

kohlensaures Manganoxydul 0,82 *). In Begleilnng einer machtigen basaltischen

Durchselzung findet sich Basaltmandelstein am Schieferberge unweit Brans-
rode am Meissner. Der schmale, in der Hauptrichtung von Siiden nach Nor-
den sich erstreckende Riicken dieses Berges, der in der weiteren Fortsetzung

gegen Weissenbach den Namen Dorenberg fiihrt, besteht aus 3Iuschelkalk, der

•

in seinem grosseren Theil der unteren Lagerfolge desselben, und nur nach

oben der mittleren angehcirt. In dem von Bransrode in der Hauptrichtung

von Osten nach Westen, zwischen dem Meissner und dem Schieferberge sich

herabziehenden Thale, fallt er 15—200 gegen NW ein. Eine Vierteistunde

nordwestlich unterhalb Bransrode befmdet sich in dem Muschelkalke eine mach-
tige basaltische Durchsetzung, die sich vom Grunde des Thaies bis zum Gipfel

und selbst noch weiter auf dem Gipfel des Schieferberges in der Hauptrich-

von SSW. gegen NNO verfolgen lasst ™y Der Basalt steht in dem gro-

sseren Theil der Durchsetzung nicht in Felsen an, sondern macht sich nur in

losen Blocken zwischen Gestrauch welches den sleilen Abhang bekleidet, be-

merklich. Darum ist es aber nicht moglich, die Machtigkeit der Ausfullungs-

masse, deren Streichen hor. 2 seyn diirfte. genau zu bestimmen; doch scheint

8) Bemerkungen iiber das Braunkohlenwerk am Habichtswalde bei Cassel von F.
*

E. Strippelmann, i. d. Studien des Gottingischen Vereins Bergmannischer

Freunde. 1. S. 246.

9) Vergl. mein Handbuch der Mineralogie 2. Ausg. II. S. 1324.

10) Vergl. Hundeshagen, Beschreibung des Meissners, in von Leonhard's
Taschenbuch ll.Jahrg. 1817 S. 35. Friedr. Hoffmann, in Gilbert's Annalen

der Physik. Bd. LXXV. S. 326.

12



68 JOH. FRIEDR. LUDW. HAUSMANN,

sie in dem unteren Theile wohl an hundert Fuss zu betragen, nach oben abe

sich zu verschmalern , indem am obersten Rande des Abhanges, wo das Ge

stein in Felsen ansleht, die Machtigkeit der basaltischen Masse nur etwa 10

12 Fuss betragt. Der Basalt ist der Hauptmasse nach ziemlich dicht; in der

Nahe der ausseren Begranzung erscheint aber Basaltmandelstein mit kleinen

Kalkspathkugeln, der hin und wieder Brocken von umgeandertem Kalkstein ein-

schliesst. Von dieser die Basaltdurchbrechung begleitenden Umanderung des

Muschelkalkes, so wie von dem Vorkommen des Gypses in ihrer Nahe, wird

spater die Rede seyn. — Wo grdssere Basaltmassen Braunkohlenlager be-

decken, erscheinen jene in der Nahe der Beriihrung zuweilen als Mandelstein.

Ich babe dieses sowohl am Hirschberge bei Grossalmerode, als audi an dem

ein Braunkohlenlager deckenden Basalte des Steinberges oberhalb Munden

wahrgenommen. — Wie die Blaue Kuppe bei Eschwege unter den basaltischen

Erhebungen in den Gegenden, auf welche sich diese Bemerkungen beziehen,

unstreitig zu den lehrreichsten Puncten gehort, deren Kunde auf die Ansichten

von der Bildung des Basaltes uberhaupt von entschiedenem Einflusse gewe-

sen ist, so hat sie auch uber das Verhaltniss, in welchem der Basaltmandel-

stein zum Basalte stent, die erwiinschtesten Aufschliisse gegeben. Diese wa-

ren indessen nur in friiheren Zeiten zu erlangen, in welchen die zur Gewin-

nung des Basaltes angelegten Bruche noch nicht so weit fortgeschritten waren,

als solches gegenwartig der Fall ist. In den Zeiten in welchen Voigt die

Aufmerksamkeit auf die Blaue Kuppe lenkte 11
), und v. Hoff eine von einer

Abbildung begleitete Beschreibung derselben lieferte 12
}, war durch einen

an der Siidseite der Kuppe in AngrifF genommenen Steinbruch, die den

bunten Sandstein durchbrechende, gangartige Basaltmasse aufgeschlossen.

Als spater auch an der Westseite ein Bruch angelegt wurde, der an

einer hoheren Stelle eindrang, wurde der Zusammenhang zwischen dem

gangformigen Durchbruche und der dachformigen Hauptmasse der Kuppe

aufgeschlossen, wodurch erst die Ueberzeugung gewonnen werden konnte,

11) Mineralogische Reise nach den Braunkohlenwerken und Basalten in Hessen

u. s. w. von J oh. Carl Wilh. Voigt. 1802. S. 16—39.

12) Der Geselischaft naturforschender Freunde zu Berlin Magazin. Fiinfter Jahrgang.

1811. S. 349 ff. Tab. VIII. 1.



QUELLENGEBILDEN 69

dass die basaltische Masse aus der Tiefe

durchbrochen . d

fsteigend den bunten Sandstein

sich erhoben d beide iiber densel

ben sich breitet hab ?. Bei der Fortsetzung des Bruches an der Stid

die Form der gangformigen Masse allmahlig. Als v. Hof
beschrieb, war sie oben 3—4 Meter breit, und nahm nach unten an Mach

derte sich

tigkeit der westlichen Seite erschien sie weiter in den Sandslein

gedrungen. Im Jahr 1815 fand icb das Verhalten im Ganzen ebens

Di ngf. Basaltmasse war von dem Sand

stellte sich in der M
scharf abgel d

dicht, aber in der Niihe des Sandsteins

stein d Als

gedrungen war,

welche zwei gr(

unten sich urn d

als Mand el-

writer ein-

erschien die gangformige 3Iasse in zwei Strange getheilt,

palerer Zeit der Bruch in nordli 6

Sandsteintriimmer nmirabcn d oh

vereinigten.

Machtigkeit

Jeder Strang hatte

, in der Mitte und

an den schmalsten

3 Fuss, und bestand aus Mandel dessen

grossten Theils mit Kalkspath ausgefiillt oder ausgekleid

aber hi d auch Aragonit enthielten. durch einen Bruch auf-

geschlossene Hauptmasse der Kuppe, die zu einer Zeit ein grosses, durch

schaalig abg Basalt gebildetes Ellipsoid rait einer inneren Hohlnng

darstellte, enthielt keinen Mandelstein, aber zumal in der Nuhe der aus

seren Begranz

Kalksvath und

einzelne kl und grossere Nester und Drusen von

Diese hatten keine regelmassige Forraen und

liefen zuvveilen in Gangtriimmer, wogegen

hnlich eine

die Blasenraume des Mandelsteins

iptisch-spharoidische Gestalt besassen, mit einem langeren

4 franz. Linien , wobei die grosste Durch-Durchmesser von V4 bis

schnittsebene den Hauptbegranzungsebenen der gangformigen A
rallel war. Dieses Verhalten, welches sich ganz ahnlich auch bei

Basaltmandelstein bestehenden gangformigen Ausfullungen zeigt, 1

turlicher Weise

pa

sich na-

waren i

ise um so deutlicher wahrnehmen, je grosser die Blasenraume

Gegenwartig ist der Zustand der Briiche so, dass von der siid-

13) Diese Erscheinung ist vollig analog der Langung und Abplattung der Blasenraume

in der Masse eines Lavastroraes, wobei die Iangere Achse der Richtung des

Stromes, und die grossere Durchschnittsebene der elliptisch-spharoidischen Bla-
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lichen, gangformigen Masse leider Nichts mehr wahrgenommen wird. Nord-

ostlich in einiger Entfernung von der Blauen Kuppe erhebt sich aus dem

bunten Sandstein die ebenfalls aus Basalt bestehende kleine oder Vogelskuppe.

Vom nordlichen Fusse der Blauen Kuppe streicht gegen dieselbe hor. 2 eine

gangformige Masse von Basallmandelstein, welche auf 140 Schritt zu verfol-

gen ist, und eine Machtigkeit von hochstens 2 Fuss hat. Westlich in einiger

Entfernung davon war in einem Fahrwege eine zweite, hor. 3 streichende,

und l
/2 Fuss niachtige Gangmasse aufgeschlossen. — Aus alien diesen Beob-

achtungen scheint mir unzweideutig hervorzugehen : dass die Bildung des Man-

delsteins gleichzeitig mit der des dichten Basaltes erfolgte; dass die Dampfe

und Gase — Wasserdampf und Kohlensaure — nebst dem durch Vermittelung

der Kohlensaure im Wasser aufgelosten kohlensauren Kalk, zugleich mit der

geschmolzenen Basaltmasse, aus der Tiefe emporgestiegen sind, und dahin

hauptsachlich gestrebt haben, wo ihr Entweichen den geringsten Widerstand

fand: daher sich bei machtigeren basaltischen Durchbruchen, die Mandelstein-

bildung an den ausseren Granzen zeigt.

III.

Vorkommen der Kieselsaure.

Unter den die basaltischen Massen der Werra- und Fulda-Gegenden

begleitenden Quellengebilden zeichnet sich die Kieselsaure nicht allein durch

sen, der Grundflache, oder was einerlei ist
;

der Oberflache des Stromes ent-

sprichU Wie desselben und der Druck von oben Ur-

sache der Langung und Abplattung der Blasen sind, so ist dort die mehr und

weniger senkrechte Fortbewegung der basaltischen Ausfullungsmasse die Ursache

der Langung, so wie der Seitendruck der Grund der Abplattung der Blasen-

raume. Der Seitendruck ist auch Ursache, dass wenn schrnale gangformige

Basaltmassen nicht etwa , wie es oft der Fall ist, prismatisch abgesondert sind,

mit rechtwinkeiig gegen die seitlichen Begranzungsebenen gerichteten Prismen,

sondern aus krummflachig abgesonderten Stiicken bestehen , soiche nicht, wie

sonst gewohnlich, kugelig, sondern abgeplattet erscheinen, wobei die Haupt-

durchschnittsebenen ebenfalls den seitlichen Begranzungsebenen parallel sind,

wie man solches z. B. an der gangformigen Masse von Basaltmandelstein am

Kratzenstein bei Cassel sieht.

•



UBER DAS VORKOMMEN VON QUELLENGEBILDEN u. s. w. 71

die Mannichfaltigkeit in ihrem Erscheinen, sondern auch durch die Verbrcilung

und zum Theil durch die Grdsse Hirer Massen aus. Je nachdem die kiesei-

saurehalligen VVasser in verschiedenartige Massen eindrangen, namentlicli in

die tertiaren Quarzsandlager, in die von ihnen begleiteten Hrnunkohlen, in

den von dem Basalte durchbrochenen Muschelkalk, oder in die basaltischen

Massen selbst, bildelen sich bald reinere, bald unreinere Kieselfossilien, die

nach ihren BeschaiTenheiten und ihrer Entstehungsweise im Nachfolgenden

naher betrachtet werden sollen.

1. Durch Eindringung con kiesehimrchaltigi'jn Wasser in tertiare Quansandlager

gebildetes Quarzgestein.

Vormals neigte icli zu der Meinung bin, dass dieses mit dem Namen

Trappquarz d auch Quarzfi belegt Gebilde, wirkliche, d Ein-

wirkung einer hohen Temperatur auf Sandstein oder Quarzsand enlslandene

Fritte, d. h. eine durch unvollkommene Schmelzung zusammengesinterte Masse

14 Obgleich sein Ansehen mit manchem, durch Einwirkung von Basaltsey

umgeanderten Sandstein, wie er u. a. an der Blauen Kuppe bei Eschweg
j

Alpstein bei S Hessen. in der Pflnsterkaute b am Thii-

rin^er Walde, am Wildenstein bei Biidingen in der Wetterau sich findet

Aehnlichkeit hat, und sein hiiufiges Vorkomm in der Nahe d

jene . Annahme zu sprechen scheint, so diirft doch liber G

derselben entgegenstehen, zu welchen besonders die Wahrnehmung gehort

Kieselmassen, welch d sogenannlen Quarzfritten in Nahe des

Basaltes vollkommen iibereinstimmen , in Gegenden und unter Verhaltn

sich finden elche nicht entfernt Einwirkung basaltischer Erupt

denken lassen i5
). Fortgesetzte Untersuchung

gung
\

Meinung

egeb dass die besonders durch

en haben mir

R. Ludwig

die Ueberz

geltend gemachte

dass die sogenannten Quarzfrilten durch kieselerdehallige Q

14) Vergl. Studien d. Golt. Vereins Bergm. Fr. III. S. 281 u. f. Mein Handbuch d.

Miner. 2te A. II. S. 264.

15) Vergl. die Bemerkungen Wissmann's im N. Jahrbuch f. Minerabpgie u. s. w.

von v. Leonhard und Bronn. 1838. S. 533. Liebig's u. Kopp's Jahres-

bericht. 1851. S. 832.
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bewirkt worden 16
J, die richtigere ist. Diese Kieselmassen sind in ihrer aus-

gezeichnetsten Abanderung, ein Conglutinat von Quarzsand durch amorphe

Kieselsaure; also genau genommen, ein Sandstein mit opalartigem Binderaittel.

Dieses tritt freilich nur dann und wann deutlich hervor; am Gewdhnlichsten

ist es in so geringer Menge vorbanden, dass es sich dein Auge entzieht, und

mit den feinen unbestimmteckigen Kdrnern des Quarzsandes, die, einzeln

betrachtet, oft als klarer Bergkrystall erscheinen, wie verschmolzen. Aber

auf das Bruchansehen und die ubrigen Eigenscbaften ist die Beschaffenheit

des Bindemittels doch von Einfluss. In den ausgezeichneteren Abanderungen

ist der Bruch im Grossen muschelig; im Kleinen verlauft er von dem Kornigen

durch das Unebene in das Splitterige. . Die Kanten der Bruchstiicke sind so

scharf, dass sie leicht verwunden, wobei sie aber die eigenthiimliche Beschaf-

fenheit haben, dass die einzelnen Quarzkorner sich an ihnen unterscheiden

lassen, und dass sie durch das Hervorragen derselben sagefdrmig erscheinen.

Der Bruch hat einen mehr und weniger starken Schimmer, der zwischen dem

Glas- und Fettartigen die Mitte halt. Kanten und diinne scheibenformige

Stucke sind stark durchscbeinend. Bei durchfallendem Licbte sind die ein-
*

zelnen Korner mehr und weniger deutlich zu erkennen. Die Farbe ist am

Haufigsten ein grauliches oder gelbliches, seltener ein rothliches Weiss; die

erste Nuance verlauft in das Rauchgraue, die zweite allmahlig in das Ocher-

gelbe, welche Farbe in das Rost- und Leberbraune iibergeht; die rothliche

Nuance zieht sich zuweilen in das Fleisch-, Blut-, oder Kirschrothe. Oft

kommen raehrere Farben in einem Stucke neben einander vor
;

entweder

scharf begranzt, oder in einander verwaschen; mannichmal stellen sich auch

gefleckte, wolkige, geaderte Zeichnungen dar. Die Oberflache der Stucke

hat oft eine andere Farbe als das Innere. Ist dieses weiss oder gelb, so ist

die Oberflache nicht selten rost- oder leberbraun, und diese Farming ist dann

gegen das Innere wie verwaschen. Dasselbe zeigt sich an den Randern von

Hohlungen, die in den Kieselmassen sich dann und wann finden. Zu diesen

Eigenschaften gesellen sich noch mehrere andere, wodurch sich die soge-

nannlen Quarzfritten von den gewohnlichen Abanderungen des Quarzes unter-

16) Jahresbericht der Wetterauischen Gesellscbaft. 1850 bis 1851. S. 38 f.
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scheiden. Ihre Masse besitzt nehmlich einen bedeutenden Zusammenhalt, ver-

bunden rait auffallender Sprodigkeit. Die abspringenden, scharfkantigen Stucke
-

fliegen weit davon, und bei dem Zerschlagen, mehr noch aber wenn man

gegen diinne Stucke mit dem Hammer schlagt, vernimmt man einen hellen

Klang: Eigenschaften, wie man sie sonst nur bei glasartigen, unter holier

Temperatur gebildeten Korpern zu finden pflegt. Bei dem Zerschlagen der

Stucke bemerkt man einen eigenthumlichen Geruch, der auch wohl bei

anderen Kieselfossilien , z. B. bei Horn- und Feuerstein, wahrgenommen wird,

und vermuthlich von einem Gehalle an Bitumen herriihrt, dessen Anwesenheii

auch durch die zuvveilen sich zeigende, blass rauchgraue Farbo angedeulel

wird. Das specifische Gewicht fand ich bei einer besonders charakteristischen

Abanderung =: 2,531, also etwas geringer, als das gewohnliche eigenthiimliche

Gewicht des reinen Quarzes, dagegen aber hoher, als das specifische Gewicht

des Opals, welches zu den Beweisen gehort, dass amorphe Kieselsiiure die

Verkittung der Quarzkorner bewirkt. Eine besondere Eigenthtimlichkeit der

sogenannten Quarzfritten ist es auch, dass die festeste Abanderung nicht

selten unmittelbar an eine locker zusammengebackene, mit den Fingern zu

feinem Sande zu zerreibende Masse granzt, ohne dass ein Uebergang von

der einen zur anderen sich zeigt. Die lockeren Partieen kommen bald im

Innern bald mehr in den ausserenTheilen des festen Quarzgesteins vor und be-

sonders bei dem in einzelnen Blocken sich findenden. Diese auffallende Ver-

schiedenheit des Aggregatzustandes ist die Folge von einer ungleichen Ein-

dringung des kieselerdehaltigen Wassers, und gehort zu den Beweisen, dass

die Umwandlung des losen Sandes in eine feste Masse, durch eine solche

Eindringung bewirkt worden. Damit steht im Zusammenhange, dass die

lockeren Partieen von rein vveisser Farbe zu seyn pflegen, wogegen oft die

angranzenden festen gefarbt erscheinen; vvelche Farbung von dem in dem

kieselerdehaltigen Wasser zugleich vorhandenen, koblensauren Eisen- und

Manganoxydul, welche spater zersetzt wurden, herriihrt. Die lockeren Par-

tieen erleiden zuweilen Veranderungen, welche mit dem urspriinglichen Vor-

kommen nicht verwechselt werden durfen, wodurch sie durch Eisen- und

Manganoxydhydrat gefarbt werden, und Uebergange in Eisensandstein ent-

stehen, wovon noch einmal bei spaterer Gelegenheit die Rede seyn wird.

Phys.Classe. VIII. K
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Die feste Kieselmasse hat nicht immer in gleichem Grade das gefrittete An-

sehen, nebst anderen Eigenschaften , wodurch sie unter Einwirkung hoher

Temperatur gebildeten Korpern ahnlich wird. Durch Aufnahme von etwas

Thon nimmt das Quarzgestein einen mebr hornsteinartigen Charakter an; das

Verschmolzen-Kornige verschwindet, wogegen der splitterige Bruch mehr

hervortritt und zugleich Durchscheinheit und Glanz schwacher werden, so

wie auch Sprodigkeit und Klang sich vermindern. Fasst man diese Eigen-

thtimlichkeiten zusammen, und vergleicht man sie nit den Beschaffenheiten

anderer quarziger Gesteine, namentlich mil denen des Quarzsandsteins, wie

er in verschiedenen Flotzformationen , z. B. in den Gebilden des bunten Sand-

steins und Keupers auflritt, so wird man zugeben miissen, dass zwischen

diesen und den besonders charakteristischen Abanderungen des hier beschrie-

benen Gesteins, auffallende Unterschiede sich finden. Allerdings nahern sich

o-ewisse Abanderungen manchem Quarzsandstein, andere dem Hornstein sehr,

und lassen sich, wenn man sie nicht in Verbindung mit den Modificationen

von gefrittetem Ansehn antrifft, leicht mit jenen verwechseln. In Beziehung

auf die Natur der Kieselmasse, durch deren Eindringung der lose Sand in das

feste Gestein umgewandelt worden, verdient besondere Beachtung, dass in

demselben hie und da Halbopal, zumal als Hohopal ausgesondert vorkommt,

eselsaure nur ausserst selten als drusige Bekleidung

m
gegen krystallinische Kieselsiiure nur

Hoblungen und auf Kliiften wahrgenommen wird. Haufig ist das Q

gestein von Rohren durchzogen, deren Form anzudeuten scheint, dass sie

von vegetabilischen Korpern, die nachher eine Zerstorung erlitten haben, her-

riihren. Zuweilen trifft man deutliche Abdrucke vegetabilischer Theile, von

Stangeln, Blattern, an. Herr Forstmeisier Qu en sell zu Mtinden fand in

dortiger Gegend einen ausgezeichneten Abdruck eines Zapfens von einem

Nadelbolzbaum , den ich seiner Giite verdanke. Wo das Quarzgestein in der

Nahe von Braunkohlen vorkommt, schliesst es wohl Stiicke holzformiger

Braunkohle ein. Von animalischen Korpern habe ich in dem Quars

niemals Spuren gefunden.

Das Vorkommen des Quarzgesteins ist in den Werra- und Fulda-Ge-

genden durch die Quarzsandlager der Braunkohlenformation und des jungeren

tertiaren Meergebildes bedingt, in welche die Kieselsaure enthaltenden Quellen
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eindrangen. Wo der Basalt diese Formationen durchbrach, finden sich in der

Nahe desselben jene Kieselmassen, bald nocb im Innern der tertiaren Abla-

gerungen, bald von denselben getrennt, als Zeugen des friiheren Vorhanden-

seyns lockerer Sandmassen, welche durch spiitere Kataslrophen , durch Stro-

mungen, welche vielleicht die basallischen Eruptionen selbst verursachten,

fortgefiihrt worden. Wo das Quarzgestein in der Umgebung der tertiaren

Ablagerungen vorkommt, bildet es entvveder zusammenhiingende Lager, oder

gangformige Durchsetzungen , oder einzeine BJdcke von verschiedenem, zu-

weilen von sehr bedeutendem Umfange.

Als zusammenlmngendes Lager erscheint das Quarzgestein in der Braun-

koblenformation am Habichtswalde bei Cassel. Es bildet bier das Soblgestein

unmittelbar unter den Braunkohlen, und hat eine Miichtigkeit von 1 bis 3 Fuss.

In der Niihe der Kohlen ist es hiiulig durch Bitumen gefarbt. Es ruhet auf

Letten, dessen Machtigkeit bis zu 20 Lachter betriigt, unter welchem eine

nocb nicht durchsunkene Sandmasse sich befindet. Das Dach des Braunkohlen-

lagers wird durch eine Lettenschicht gebiidet. Daruber befindet sich ein

machtiges Triebsandlager, welches von ,
Basalt bedeckt wird 19

). Auch in

Begleitung der Braunkohlenablagerung am Fusse des aus Basalt bestehenden

Hirschherges bei Grossalmerode , kommt das Quarzgestein lagerarlig vor. Es

bildet hier die Sohle des oberen Braunkohlenlagers in einer Machtigkeit von

4 Fuss, indem es von demselben nur durch eine wenige Zoll machtige Schicht

eines bituminosen Lettens gesondert wird, und auf Sand- und Leltenmassen

ruhet. Es kommen darin nicht selten Blatterabdrucke und Sliicke von holz-

formiger Braunkohle vor 20
). In dem jungeren tertiaren Meergebilde finden

sich Lager vom Quarzgestein im Kurhessischen Kreise Hofgeismar, namentlich

in der auf Eisenstein bauenden Hoheits- und Erbprinzgrube bei Hohenkirchen.

Das feslkornige Gestein gehet hier einer Seits in einen lockeren Sandstein

mit wenigem thonigen Bindemittel, und and iiber 21
)

19) Vcrgl. Strippelmann, i. d. Studien d. Getting. Vereins Bergm. Fr. I. S. 244.

20) Vergl. Baron Waitz von Eschen und Strippelmann, i. d. Studien A.

Gotling. Vereins Bergm. Fr. II. S. 134— 136.

21) Vergl. Schwarzenberg, i. d. Landwirlhschafllichen Zeitung fur Kurhessen.

1830. S.281. — Studien d. Gotling. Vereins Berg. Fr. III. S. 232.

K2
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Eine merkwiirdige gangformige Masse bildet das Quarzgestein in der

Nahe einer aus Basaltconglomerat und Basaltmandelstein bestehenden Durch-

setzung der Braunkohle am Fusse des Hirschberges bei Grossalmerode , in

geringer Entfernung dstlich von dem grossen Tagebaue der Ringhenkuhle.

Das Ausgehende des Quarzgesteins streicht von Norden nach Siiden. Es ist

zum Theil etwas thonig, an anderen Puncten aber quarzreicher und von aus-

nehmend fester Beschaffenheit. Es schliesst vegetabilische Ueberreste von

hellbrauner Farbe, und oft deutliche Abdrucke ein 22
). Vermuthlich werden

die Braunkohlen von dem Quarzgestein durchsetzt; und man wird die Bildung

dieser gangformigen Masse wohl der vereinten Wirkung der Eruption der

benachbarten basaltischen Masse, und der in ihrer Begleitung aufsteigenden

kieselerdehaltigen Wasser zuschreiben diirfen.

Bei weitem am HauGgsten kommt das Quarzgestein in einzelnen Blocken

vor, die bald in der Umgebung von losen Sandmassen, bald in freier Lage

sich befinden. Grosse und Gestalt derselben zeigen Verschiedenheiten. Man

trifft sie von einem Cubikfuss und darunter bis zum Inhalte von mehreren

hundert Cubikfussen an. Oft sind sie parallelepipedisch, mannichmal aber auch

ganz unbestimmteckig; nicht selten locherig. Zuweilen haben die Blocke das

Ansehen eines aus vielen unbestimmteckigen Stiicken bestehenden Aggregates,

indem sie nach verschiedenen Richtungen zerborsten erscheinen , wobei aber

die Stiicke dennoch, wie durch Zusammensinterung, fest verbunden sind. Sel-

ten sind offene Kliifte vorhanden, deren Begranzungsflachen einen Ueberzug

von sehr kleinen, lebhaft glanzenden Bergkrystallen haben. Besonders aus-

gezeichnet ist ihre glatte mehr und weniger glanzende Oberflache, die oft wie

mit einer Glasur iiberzogen erscheint. Diese Beschaffenheit ist Ursache, dass

Flechten sich gem darauf ansiedeln und ausbreiten, welches besonders vom
Lichen geographicus Linn, gilt, dessen Vorkommen auf den Quarzblocken un-

serer basaltischen Gegenden uberraschend ist, da diese Flechte sonst hier nicht

gefunden wird. Von der auffallenden Verschiedenheit des Aggregatzustandes,

welche oft in einem und demselben Blocke sich zeigt, indem eine Masse von

grosser Festigkeit nicht selten unmittelbar
to

bliche granzt,

war oben bereils die Rede. Die Verbreitung der Quarzblocke ist in den

22) Daselbst. II. S. 157.



UBER DAS VORKOMMEN VON QDELLENGEBILDEN a f. w. 77

Werra- und Fulda-Gegenden iiberaus gross; denn sie finden sich fast uberall, wo
basaltiscbe Massen die Braunkohlenformation und das jungere tertiare Meerge-
bilde durchbrochen haben. Sie liegen daber besonders an den unteren Ein-

hangen und am Fusse der Basaltberge, so wie in Mulden und Thalgriinden

zwischen ihnen; oft auf den von dem Basalle durchbrochenen tertiiiren Mas-
sen, aber niclit auf basaltiscben Massen, wiewohl sie an manchen Stellon zwi-

schen losen Basallblocken sieh finden. An der Verbreitung der Quarzblocke

ist nicht sellen die friihere Ausdehnung der durch spatere Katastrophen zer-

storten tertiaren Sandablagerungen zu erkennen , deren lose Massen forlge-

fiihrt wurden, wogegen die Triimmer der festen Quarzmassen zum Theil liegen

blieben. Zuweilen trifflt man diese noch in ihrer ursprunglichen Umgebung
an, wie solches u. a. am Schottsberge in der Gegend von Dransfeld der Fall

ist, dessen nicht von Basalt bedeckle Kuppe aus losem Sande bestelit, aus wel-

cbem Quarzmassen von grossem Umfange hervorragen. Ohne Zweifel hing

diese Sand masse friiher mit den zur Braunkohlenformation gehorenden Sand-

Ablagerungen zusammen, welche am Fusse des Dransberges, Braunsherges,

Hohenhagens zu Tage ausgehen. Die Mulden zwischen diesen Bergen sind

Quarzblocken besaet, die theils hie und da zerstreut liegen. th

Anhaufungen bilden, theils in Zugen von verschiedener Liinge vorkommen.

welche Art der Vertheilung sich auch wohl bei losen Basaltblocken zeigt.

Unter ahnlichen Verhallnissen wie bei Dransfeld finden sich die Quarzblocke

auch in anderen Gegenden. Zu den Localitaten die sich durch das Vorkom-

men besonders auszeichnen, gehoren der westliche Fuss des basaltischen Sand-

berges unweit Ellershausen, und viele Puncte in der Gegend von Cassel, zu-

mal Wilhelmskohe, wo der sogenannte weisse Stein, der vormals jener Hohe

den Namen gab, ein grosser Quarzblock ist; das Ahnethal am Habichtswalde,

die Gegenden von Niederkaufungen, Nieder- und Oberzwehren. Im Allgeraei-

nen werden die Quarzblocke mit der weiteren Entfernung vom Basalte selte-

ner. Indessen finden sie sich doch auch zuweilen fern von Basaltbergen, auf

ganz zufalligen Unterlagen, z. B. auf buntem Sandstein, buntem Mergel, Mu-

schelkalk ; wobei die Annahme begriindet erscheint, dass sie zu ihren jetzigen

Fundorten durch eine mehr und weniger weite Forlfuhrung von ihrer ur-

sprunglichen Lagerstatte gelangt sind.
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2. Durch Eindringung von kieselsaurehaltigem Wasser in Schichten der Braunkohlen-

formation gebildetes Kieselholz.

An mehreren Puncten wo die Braunkohlenformation von basaltischen Mas-

sen durchbrochen und bedeckt ist, zeigt sich in jener die Eindringung

von kieselsaurehaltigem Wasser an dem Vorkommen von Kieselhoh. Beson-

ders ausgezeichnet findet sich diese Bildung in der machtigen und in mehrfacher

Flinsicht sehr merkwiirdigen Braunkohlenablagerung am Hirschberge bei Gross-

almerode, in welcher auch, wie bereits erwahnt worden, der begleitende Quarz-

sand zum Theil in festes Quarzgestein umgewandelt ist. Nach den von den

Herren Baron Waitz von Eschen und Strippelmann daruber mitge-

theilten Bemerkungen 23
), kommt das Kieselholz vorzuglich in dem untersten,

14 Fuss machtigen Braunkohlenlager vor, welches eine noch nicht durch-

sunkene Unterlage von Quarzsand hat. Erdige Braunkohle macht die Haupt-

masse aus. Darin befmden sich aber in nicht unbedeutender Menge, gewohn-

lich im mehr und weniger senkrechten Stande, und nur an wenigen Stel-

ten in horizontaler Lage, in eine hornsteinartige Masse umgewandelte Baum-

stamme. Meistens sind es die unteren Theile mit den noch in ihrer ursprung-
|

lichen Lage in die Sohle des Braunkohlenlagers sich verbreitenden Wurzeln.

Die Stamme erreichen fast nie eine 8 Fuss ubersteigende Lange, bei einem

wohl 4— 6 Fuss hetragenden Durchmesser, und erscheinen an ihrem oberen

Ende wie abgeschnitten. Im unverwitterten Zustande haben sie eine dunkel

nelkenbraune Farbe, die sich bei langerer Einwirkung der Atmosphare in eine

lichtgraue umandert. Im Bruche ist das Kieselholz feinsplitterig. Die Jahres-

ringe sind scharf abgesondert, und losen sich nach langerer Beruhrung der

Luft von selbst, oder bei einem leichten Schlage, vollig von einander. Ihre

urspriingliche Form ist oft auf die Weise verandert, dass sie Wellenbiegungen

besitzen, die in zarte Falten ubergehen; welche Umbildung wohl nur bei ei-

nem erweichten Zustande, und durch Einwirkung eines Druckes erfolgen konnte,

der vermuthlich durch die von der eingedrungenen Kieselmasse herruhrende&"-*"**&

Volumenvergrosserung verursacht wurde. Die Oberflache der Jahresringe

ist gewohnlich von sehr kleinen, in der Sonne lebhaft glanzenden Quarz-

23) Studien des Gotting. Vereins Bergm. Fr. II. S. 131.
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krystallen bekleidet, daher sie scharf anzufiihlen ist, und bei dem Ver-

schieben der von einander gelosten Jahresringe, ein Rauschen wahrneh-

men lasst. Vor dem Lothrohre entwickelt das Kieselholz einen schwachen

Braunkohlengeruch, und brennt sich weiss. Die kleinen Quarzkrystalle erschei-

nen dann unter der Loupe als klare Bergkrystalle. Aehnliches Kieselholz lin-

det sich auch in einem mittleren, fast nur aus holzformiger Braunkohle be-

stehenden Kohlenlager der Ringkenkuhle, in vvelchem grosse Wurzelstucke

und Stamme angetroffen werden, an welchen nur ein Theil in Kieselholz um-

geandert ist, wahrend der andere noch als Braunkohle erscheint 24
).

Auf andere Weise zeigt sich das Kieselholz in der Braunkohlenformalion

am kleinen Sleinberge oberhalb Miinden, wo dasselbe nicht in dem Braunkoh-

lenlager selbst, sondern in der miichtigen Quarzsandlage, vvelche die Sohle

desselben ausmacht, in grosser Menge vorkommt. Herr Forstmeister Quensell

zu Munden, der dem Braunkohlenbergbaue am Steinberge vorsteht, hat die

Giite gehabt, mir daruber auf meine Anfrage eine lehrreiche Notiz zukommen

zu lassen, die ich im Folgenden mitzutheilen mir erlaube. Der am Steinberge

zum Durchbruch gekommene Basalt ist tafel- und saulenformig, theils kugelig
|

abgesondert, und bedeckt einen grossen Theil des Thon- und Braunkohlenla-

oers. Ueber und unter dem 20 bis 30 Fuss machtigen Braunkohlenlager liegt

in einer Machtigkeit von 8 bis 10 Fuss der bekannte Thon, welcher von den

Topfern zu Hedemunden, Oberode^ und Nienhagen benutzt wird. Unter dem

unteren Thonlager kommt noch eine wenige Fuss machtige erdige Braunkohle

vor, welche nicht bauwiirdig ist. Dann folgt das 30 bis 40 Fuss machtige

Lager von feinem Quarzsand, welcher zur Glasfabrikation zu Ziegenhagen be-

nutzt wird. In diesem Sandlager, welches auf dem bunten Sandstein ruhet,

Kieselholz haufig vor. Dasselbe findet sich hier in kleineren und ©

seren Stiicken. Grossere Stiicke von 1 Fuss Durchmesser und von mehre

ren Fussen Lange, so wie ein Wurzelstock von etwa iV2 bis 2 Fuss Durch

messer und 2 l
/2 Fuss Hohe, wurde bei Anlage eines Stollens gefunden. Das

Kieselholz des Steinberges, von welchem ich dem Herrn Forstmeister Quen-

sell eine schone Folge von Probestiicken verdanke, unterscheidet sich da-

(24 Baron Waitz von Eschen u. Strippelm an n, a. a. 0. S. 133
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durch von dem des Hirschberges, dass es weniger wie dieses das Ansehn von

Hornstein hat, sondern sich mehr dem gemeinen Quarze nahert. Es hat einen

unebenen, in das Splitterige tibergehenden Bruch, 1st matt, an den Kanten

durchscheinend, und von braunlichweisser Farbe. Es ist, wie das Hirschber-

ger Kieselholz, scharf anzufiihlen, rauscht bei dem Verschieben der abgeson-

derten Slticke, und zeichnet sich in diinnen und langen Stiicken durch

hellen Klang aus. Die Art der Absonderungen der Jahresringe, so wie

ihre Wellenbiegungen und Faltungen, verhalten sich wie bei jenem. Auch

zeigt die Oberflache der Jahresringe haufig mikroskopische Quarzkry-

stalle, die jedoch bei dem Steinberger Kieselholz noch kleiner und weni-

ger glanzend sind, als an dem vom Hirschberge. Durch diese Bedrusung

erscheinen die Jahresringe oft wie auseinander getrieben, so dass Raume zwi-

schen ihnen sichtbar sind, ohne dass doch der Zusammenhang ganz aufgeho-

ben ist. Auch kommen hin und wieder kleine, mit mikroskopischen Quarzkry-

stalleii ausgekleidete Drusenhohlen im Inneren des Kieselholzes vor. Sein

specifisches Gewicht fand ich =s 2,533, welches etwas niedriger als das des

reinen Quarzes ist, und anzeigt, dass die Masse des Steinberger Kieselholzes

ebenfalls eine Verbindung von krystallinischer und amorpher Kieselsaure ist.

Herr Forstmeister Qu en sell hat mir auch eine Probe von einer kieseligen

Masse mitgetheilt, welche zuweilen schichtenweise in dem Braunkohlenlager

des Steinberges vorkommt, und dasselbe oft in ein oberes und unteres Lager

trennt. Die Machtigkeit dieser Schicht betragt selten mehr als 1 bis 2 Fuss.

Der Bergmann nennt diese Masse Glassand. Sie besteht indessen nicht aus

Sand, sondern stellt in den reinen Partien, ein feines, weisses, zerreibliches,

scharf anzufuhlendes Kieselpulver dar, welches durch beigemengte erdige

Braunkohle zum Theil braunlich gefarbt ist. Es scheint mir am wahrscheinlich-

sten zu seyn, dass diese Masse ein pulverformiger Absatz der kieselsaurehal-

tigen Quellen ist, welche in der unteren Quarzsandschicht die Bildung des

Kieselholzes veranlasst haben.

Vor langerer Zeit erhielt ich Stiicke von Kieselholz, welches dem des

Steinberges vollkommen gleicht, und sich an dem basaltischen Wiershauser

Staufenberge unweit Miinden gefunden haben sollte. Nach der Mittheilung des

Herrn Forstraeisters Quensell kommt ein Sandlager zwischen dem Wierskau-
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ser Staufenberge und dem nahe belegenen Fuchsberge vor, welcher letzlere

nur aus Sand und sogenannten Quarzfritten besteht. Da dieses Sandla^er

ebenfalls ohne Zweifel zur Braunkohlenformation gehort, so ist es vvohl nicht

unwahrscheinlich. dass in demselben jenes Kieselholz sich gefunden hat.

3. Absatz von Kieselsinter in dem schlackigen Anthracite dcs Meissners.

Bekanntlich vvird das machtige Braunkohlenlager des Meissners von Basalt

bedeckt, dnrch dessen Einwirkung der seiner Decke zuniichst bcfindliche Theil

der Braunkohlen in mehr und vveniger vollkommenen, Iheils slangliclien, theils

schlackigen Anthracit urngewandelt worden 16
j. In dem letzteren kommt auf

dem Bransroder Stollen ein merkwtirdiges, ofTenbar durch einen Absatz aus •

kieselsaurehaltigem Wasser entstandenes Kieselgebilde vor, welches schon vor

langerZeit beachtet, aber auf vcrschiedene Weise gedeulet worden. Munch,

der dasselbe zuerst erwiihnt hat *7), hielt es fiir hlattrigen Gyps, welche irrige

Meinung durch J. Fr. Gmelin und Schaub widerlegt worden 18
), indem

sie zeigten, dass jenes Fossil aus Kieselerde bestehe. Schaub nannte das-

selbe Quarz, worin er in so fern Recht hatte, als an demselben wirklich

mikroskopische Quarzkrystalle vorkommen. J. L. Jordan, der eine genauere

Untersuchung jenes Kieselgebildes lieferte 19
), tadelte die Schaub'sche Benen-

nung, ob er gleich selbst die an demselben vorhandenen Quarzkrystalle er-

wahnte, und legte ihm den wohl nicht unpassenden Namen Kieselsinter bei.

Die ganze Art desVorkommens lasst eine sintrische Bildung nicht verkennen:

und wenn gleich Jordan sich gegen die Ansicht von dem vulkanischen Ur-

sprunge des Basaltes, welcher Schaub zugethan war, und einen Zusammen-

hang zwischen einem solchen und der Bildung jenes Kieselfossils mit Eifer

erklarte, so suchte er doch die Aehnlichkeit desselben mit dem Kieselsinter

des Geyser's nachzuweisen. Es stellt diinne Rinden und teberziige zwi-

schen den in unbestimmten Richtungen vielfach einander durchsetzenden Ab-

16) Vergl. hierliber meine Abhandlung liber die durch Molekularbewegungen in

starren leblosen Korpern bewirkten Formveranderungen. 1856. S. 89,

17) Crell's neueste Entdeckungen in der Chemie. XL S. 59.

18) Schaub's Beschreibung des Meissners. 1799. S. 110.

19) Mineralogische u. chemische Beobachlungcn u. Erfahrungen. JbOO. S. 292 ff.

Pkys. Classe. VIII. L
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sonderungen des schlackigen Anthracites dar, und kleidet die blasigen Raume

in demselben aus, in welchem Falle es eine kleinnierenformige, gelropfte,

oder zellige aussere Gestalt zu besitzen pflegt. Es ist zuweilen in solcher

Menge vorhanden, dass die Masse das Ansehn eines aus unbestimmteckigen

Anthracitstiickchen bestehenden, durch Kieselsinter verkitteten Conglomerates

hat. Sind die Rinden so stark, dass ihr Inneres deutlich zu erkennen, so er-

scheinen sie kornig abgesondert, oder uneben im Bruche. Sie sind mehr und

weniger durchscheinend, matt oder schimmernd, und gewohnlich von grau-

lich-, zuweilen von rothlichweisser Farbe. Haufig besitzen sie einen Ueber-

zug von sehr kleinen, nur unter der Loupe erkennbaren Quarzkrystallen, wel-

» cher bewirkt, dass die Oberflache scbarf anzufiihlen ist. Nach Jordan's

Untersuchung soil das specifische Gewicht nur 1,317 betragen, und die che-

mische Zusammensetzung folgende seyn:

Wasser 2,000

Kieselerde 95,500

Thonerde 1,000

Kalkerde 0,125

Eisenoxyd 0,375

99,000

Verlust 1,000

1 00,000
•

Quelle4. Bildung verschiedener Kieselfossilien durch Eindringung kieselsaurehaltiger

in die Schichten des vom Basalle durchbrochenen Muschelkalkes.

Zu den merkwtirdigsten Erscbeinungen welche die den Basalt der be-

nachbarten Gegenden begleitenden Quellengebilde zeigen, gehort das Vorkom-

men von verschiedenen Kieselfossilien, welche im Muschelkalke da sich finden,

wo dieser vom Rasalte durchbrochen ist, und deren Entstehung wohl nur

durch einen Absatz von Kieselsaure aus Quellen, welche zugleich mit dem

Basalte aufstiegen, und in die angranzenden Schichten eindrangen, zu erklaren

seyn durfte. Am Ausgezeichnetsten stellt sich diese Bildung von Kieselfos-

silien, namentlich von Jaspis, Hornstein, Chalcedony Halbopal, Schwimmkiesel,

im Muschelkalke am ostlichen Fusse der basaltischen Kuppe des Hohenhagens
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dar, der sich siidlich von Dransfeld, zwischen Gottingen und Miinden zu ei-

ner Meereshohe von 1550, aus Muschelkalk erhebt 20
). Das Vorkommen

von Kieselfossilien am Hohenhagen wurde durch Quantz aufgefunden, der in

seinen oben angefiihrten Bemerkungen iiber die Basaltberge im Amte Miinden,

die erste Nachricht davon gegeben hat 21
) , und durch den ich auch vor vie-

len Jahren zuerst ein Stuck von dem dortigen Jaspis erhalten habe. Der am

Fusse des Hohenhagens den Basalt unmitlelbar bertihrende Muschelknlk be-
#

steht gTOSsten Theils aus den mit Letten wechselnden Schichten der unteren

Lagerfolge. Von der mittleren Lagerfolge ist nur die Enkrinitenschicht vor-

handen. Jaspis, Hornstein und Halbopal finden sich theils lagerhaft sovvohl

in der letzteren , als auch zwischen den Schichten der unteren Lagerfolge, #

theils in einzelnen spharoidischen, elliptisch-spharoidischen oder nnbestimmt krumm-

flachigen Nieren von verschiedener Grosse, in den mit Muschelkalke wechseln-

den Lettenschichten. Chalcedon und Sckwimmkiesel, welche von geringerer Be-

deutung sind, finden sich in Begleitung der genannten Kieselfossilien. Das Vor-

kommen derselben scheint nur eine besehrtinkte Ausdehnung am ostlichen Fusse

des Hohenhagens zu haben, wo es durch einen siidostlich zwischen dem Basalte

und dem anstossenden Muschelkalke sich herabziehenden Wasserriss aufgeschlos-

sen worden. Gegenwartig ist das Ausgehende jener Schichten nur an einzel-

nen Stellen sichtbar, im Ganzen aber verschuttet und mit losen Stiicken von

3Iuschelkalk bedeckt, zwischen welchen sich einzelne Stucke der Kieselfossilien

finden. Durch das nach starken Regengiissen oder dem Schmelzen des Schnees

angeschwollene Wasser, werden solche von Zeit zu Zeit in dem Wasserrisse,

der in ein enges, gegen Oberscheden sich hinabziehendes Thai ausgeht, weiter

fortgefiihrt.

Die Mannichfaltigkeit der unter jenen Verhaltnissen sich findenden Kiesel-

gebilde ist daraus erklarlich, dass sich die Kieselsaure entweder mehr und we-

niger rein absetzte, oder sich mit Theilen aus den verschiedenen Massen ver-

mengte, in welche das Wasser der Quellen eingedrungen war. Auf solche

20) Fr. Hoffmann, Uebersicht der orographischen u. geognostischen Verhaltnisse
I

vom nordwestlichen Deutschland. 1830. S. 158.

21) Neues Hannoverisches Magazin v. J. 1794. S. 1514.

hi
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Weise entstanden aus den reineren Absatzen Halbopal, Chalcedony Schwimm-

kiesel; aus den weniger reinen, Jaspis und Hornstein. Uebrigens sind diese

verschiedenen Kieselfossilien sammtlich durch Ueberganffe unter einander ver-??—

o

bunden. In dem Halbopale und dem Schwimmkiesel erseheint die amorphe

Kieselsaure rein; wogegen in den tibrigen Forraationen wohl Verbindnngen

von amorpber und krystallinischer Kieselsaure anzunehmen seyn diirften. In

Ansehung der Bildungsweise liegt ein wesentlicher Unterschied darin, dass die

Kieselfossilien entweder unmittelbar durch einen Absatz aus dem kieselsaure-

haltigen Wasser entstanden sind, wie solches namentlich bei den in einzelnen,

in der Umgebung von Letlen sich findenden Nieren der Fall ist
;
oder dass sie

durch einen Austausch des kohlensauren Kalkes gegen Kieselsaure in den aus

ersterem bestehenden Schichten gebildet worden, welches bei den an der Stelle

derselben lagerartig sich findenden Kieselfossilien angenommen werden muss.

Der sicherste Beweis fur die Richtigkeit dieser Annahme liegt in dem Vor-

komcnen der dem Muschelkalke eigenen Petrefacten, deren Masse zugleich mit

der Masse der Schichten, welche sie enthielten, in Kieselsaure umgewandelt

worden. Dieser Austausch diirfte daraus zu erklaren seyn, dass das kiesel-

saurehaltige Wasser zugleich mit Kohlensaure angeschwangert war, durch de-

ren Vermittelung der kohlensaure Kalk des Kalksteins und der darin entbalte-

nen Petrefacten vom Wasser aufgenommen und fortgefuhrt wurde, welches

die Kieselsaure dagegen abtrat; so dass die auf solche Weise verkieselten

Petrefacten sich als Pseudomorphosen verhalten. Bei dem lagerartigen Vorkom-

men der Kieselfossilien zeigen sich denn aueh nicht selten innige Verwach-

sungen derselhen mit dem Muschelkalk, und durch Kieselkalk vermittelte all—

mahlige Uebergange. Dass das Kiesel und Kohlensaure enthaltende Wasser
*

auch kohlensaures Eisen- und Manganoxydul aufgeldst enthielt, wodurch be-

wirkt wurde, dass bei dem Absatze der Kieselsaure sich zugleich auch koh-

lensaures Eisen- und Manganoxydul ausschieden , welche spater in Eisen- und

Manganoxydhydrat umgewandelt wurden, wird an der verschiedenartigen Far-

bung der Kieselfossilien erkannt.

Durch Schonheit und Mannichfaltigkeit der Abanderungen zeichnet sich

besonders der Jaspis aus. Es kommt sowohl ebener als auch erdig

Der letztere ist stets matt, wogegen der erstere oft einen schwachen. wachs
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artigen Schimmer auf dem Bruche zeigt. Jener ist vollig unduichsichtig, wo-
gegen dieser oft an den Kanten schwache Durchscheinheit besitzt. Die bin-

figste Farbe ist ein mit etvvas Grau gemischtes Kreideweiss; znweilen kornmt

eine milch- oder pfeifenthonvveisse Farbe vor; die kreideweisse Farbe ver-

lauft durch Aufnahme von mebrerem Gelb bis in das Ocliergelbe, und daraus

in unbestimmte braunliche Nuancen ; das Pfeifenthonweiss geht durch Aufnahme

von mehrGrau bis in das blassRauchgraue uber. Es finden sich die mannich-

faltigsten Farbenzeichnungen, bei welchen gelbe und braune Farben, zumal

Ochergelb, Ocherbraun, Kaflee- und Kastanienbraun vorherrschen, hin und

wieder aber auch griinliche, blauliche und schwarze Farben sich zeigen. Ge-

fleckte, wolkige, geflammte Farbenzeichnungen pflegen verwaschen zu seyn,

wogegen geaderte, ringformige, dendritische Zeichnungen gewohnlich schiirfer

begriinzt sind, wievvohl auch bei diesen hin und wieder Verwaschungen vor-

kommen. Bei den nierenformigen Stucken finden sich oft in der Nahe der

ausseren Begranzung, wie bei dem Aegyptischen Jaspis, ringformige Zeich-

nungen, welche der krummflachigen Gestalt entsprechen. Die Farbenadern

zeigen sich von der verschiedensten Starke, indem sie von der Breite meh-

rerer Linien, bis zu kaum messbarer Starke abandern. Sie durchsetzen ein-

ander auf verschiedene Weise, und stellen nicht selten Verriickungen und Ver-

werfungen dar, wodurch das Ganze zuweilen, wie bei dem bekannten soge-

nannten Florentiner Marmor, ein ruinenformiges Ansehn gewinnt. Diese Far-

benzeichnungen ruhren offenbar hauptsachlich von Eisen- und Manganoxyd-

drat, vornehmlich von ersterem her. Die Art ihres Vorkommens scheint an-

zudeuten, dass die Ausscheidung des Eisen- und Manganoxyduls zum Theil

etwas spiiter als der Absatz der Kieselsiiure erfolgte, und dass zuweilen in

der Kieselmasse entstandene Risse und Sprunge davon ausgefiillt wurden.

Die Mannichfaltigkeit der Farbenzeichnungen wird noch vergrossert, durch das

Vorkommen von Conchyliolithen, deren verschiedene Formen sich durch das

grauliche oder blauliche Weiss des Chalcedons, der gewohnlich das Petriiica-

tionsmittel ist, auszeichnen.

Der hier beschriebene Jaspis wurde in mehreren Abanderungen auf mei-

nen Wunsch durch Herrn F. Engelhardt aus Gieboldehausen, der sich hier

mit grossem Eifer dem Studium der Chemie und Mineralogie widmete, gegen-
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wartig aber in Nordamerika sich aufhalt, im hiesigen Akademischen Labora-

torium, unter Wo hie r's giitiger Leitung, chemisch analysirt. Die mit Nr.

1 bezeichnete Abanderung, deren specifisches Gewicht ich — 2,038 fand, ist

weisser erdiger Jaspis, und hat den geringsten Gehalt an Kieselsaure, dage-

gen den grossten Gehalt an Wasser, Thonerde, Kalkerde, Talkerde und Eisen-

oxydul ergeben; in der ebenfalls weissen Abanderung Nr. 2., mit einem spe-

cifischen Gewichte = 2,370, welche zwischen erdigem und ebnem Jaspis in

der Mitte steht, hat sich der grosste Kieselgehalt gefunden; die Abanderung

Nr. 3., von einem specifischen Gewichte = 2,544, ein ausgezeichneter ebener
4

Jaspis von braunlicher Farbe, besitzt einen etwas geringeren Kieselsaurege-

halt als Nr. 2. Folgende Resullate wurden erhalten:

1. 2. 3.

Kieselsaure 91,223 94,886 94,096

Wasser 3,369 2,218 2,600

Thonerde 0,948 0,652 1,284

Kalkerde 2,055 1,466 1,140

Talkerde 0,588 0,249 0,475

Eisenoxydul 1,992 0,544 0,527

100^75 T(Jb,015 100,122

Der Hornstein gehort theils zur muscheligen theils zur splitterigen Abanderung.

Die erstere steht dem ebenen Jaspis am Nachsten, und verlauft unmerklich

denselben. Der Hornstein kommt von mannichfaltigen , aber gewohnlich

unbestimmten gelben, braunen, grauen und weissen Farben vor, und hautiger

bunt als einfarbig. Wie die Farbenschattirungen so haben auch die Farben-

zeichnungen nicht das Bestimmte, wie bei dem Jaspis; die verschiedenen Far-

ben pflegen in einander zu verlaufen, und selten zeigen sich die geaderten

und ringformigen Zeichnungen, welche bei dem Jaspis so ausgezeichnet sind.

Die durch Eisenoxydhydrat gefarbten Partien gehen bin und wieder in Braun-

eisenstein iiber; und zuweilen kommt mit diesem pistazengruner Chloropal vor.

in

Unter mit einander sich lindenden Kieselfossilien pflegt der

Hornstein am Reichsten an Petrefacten zu seyn, wodurch das Bunte seines

Ansehens vermehrt wird.

Der Halbopal zeigt die geringste Mannichfaltigkeit. Er findet sich am
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Haufigsten von leberbrauner, zuweilen aber auch, besonders bei dem Ueber-

gange in ebenen Jaspis, von rauchgrauer Farbe. Farbenzeichnungen werden

bei ihm besonders nur durch die zuweilen in ihra eingeschlossenen Petrefac-

ten bewirkt.

Der Schwimmkiesel hat gewohnlich eine kreideweisse Farbe, die zuwei-

len durch Beimengung von JEisenoxydhydrat in das Ochergelbe verlauft. Der

Bruch ist erdig und malt, und wird nur bei der Annaherung zum Halbopal flach-

muschelig und wachsartig schimmernd. Er ist undurchsichtig , sehr weich

rauh anzufiihlen, und an der Zunge hangend. Am Gewohnlichsten bildet er

die aussere Binde des Halbopals, in den er nach Innen allmahlig verliiuft;

doch kommt er auch in der Umgebung von Jaspis und Homstein vor. Zu-

weilen findet or sich im Innern des letzteren, theils eingewachsen, theils Iloh-

lungen in demselben auskleidend. Am Seltensten stellt er sich in derben

>

gewohnlich locherigen Massen fiir sich dar; enthalt dann gewohnlich Petre-

facten, und pflegt mit Gelb- und Brauneisenstein gemengt zu seyn.

Am Unbedeutendsten ist das Vorkommen des Chalcedons, welches sich

beinahe ganz auf einzelne Gangtriimmer und die Ausfiillung der Baume von

Petrefacten im Homstein, Jaspis und Halbopal beschrankt. Die Gangtriimmer

sind gewohnlich schmai; wo sie hin und wieder eine etwas grossere Starke

haben, zeigt der Chalcedon wohl stalaktitische , kleingetropfte, kleinnierenfor-

mige Bildung. Seine Farbe ist entweder graulich- oder blaulichweiss, in das

blass Himmelblaue verlaufend.

Die verkieselten Petrefacten sind dieselben, welcbe haufig in denSchich-

ten der unteren und mittleren Lagerfolge des Muschelkalkes der hiesigen

Gegenden angetroffen werden. Ich habe darunter besonders folgende ge-

funden

:

Ceratites nodosus,

Turbonilla gregaria,

Myacites elongatus,

Myophoria vulgaris,

Pecten discites,

Terebratula vulgaris,

Stielstucke von Encrinus liliiformis.
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Hornstein mit verkieselten Petrefacten, der dem beschriebenen vom Ho-

henhagen ahnlich ist, fmdet sich in einzelnen Blocken auch in der Nahe des

Basaltes des Sdsebiikls und Ochsenberges bei Dransfeld auf Muschelkalk.

Ohne Zweifel stiramt auch sein Vorkommen auf seinen urspriinglichen Lager-

statten mit dem an jenem benachbarten Puncte iiberein; es ist mir indessen

bis ietzt nicht gelungen, ihn anstehend zu finden. .

5. Durch Eindringung von kieselsaurehaltigem Wasser in die Schichlen des vom Ba-

salte durchbrochenen Muschelkalkes gebildeter Kieselkalk.

In nachster Verwandtschaft mit der Bildung von Kieselfossilien in den

Muschelkalkschichten , wie sie sich am Hohenhagen zeigt, steht eine durch

Eindringung von Kieselsaure bewirkte, merkwiirdige Umwandlung des vom

Basalte durchbrochenen Muschelkalkes in Kieselkalk, mit welcher auch der

Absatz von reiner amorpher Kieselsaure verbunden ist. Diese Umanderung

welche sich an dem sudliehen steilen Einhange des Schieferberges bei Brans-

rode am Fusse des Meissners findet, da wo der Muschelkalk desselben auf

oben beschriebene Weise von Basalt durchsetzt wird, hat schon vor langer

Zeit, vermuthlich durch die bunten Farben des Gesteins , Aufmerksamkeit auf

sich gezogen, und sogar die Anlage eines Steinbruches zur Gewinnung des

mit dem Namen Marmor belegten, umgeanderten Kalksteins veranlasst, der indes-

sen gegenwartig ganz verfallen ist. Von mehreren Geognosten welche tiber

den Meissner geschrieben haben, namentlich von Voigt 22
), Hundesha-

gen 23
), Hoffmann 2*), ist das Vorkommen dieses sogenannten Marmora

erwahnt, aber die Hauptursache der Umanderung nicht erkannt worden.

Die Hauptmasse des der unteren Lagerfolge angehorigen Muschelkalkes

des Schieferberges, dessen dunne Schichten zura Theil durch Letten von ein-

ander gelost sind, hat einen flachmuscheligen, in das Ebene iibergehenden Bruch,

ist matt, an den Kanten schwach durchscheinend, und von schiefergrauer Farbe

22) Mineralogische Reise nach den Braunkohlenwerken und Basalten in Hessen.

1802. S. 73.

23) Beschreibang des Meissners, in v. Leonhard's Taschenbuch. H. Jahrgang.

1817. S. 35.

24) Gilbert's Annalen der Physik. LXXV. S. 32U.
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welche im Feuer in die weisse sich umwandelt, und daher von kohligen oder

bituminosen Theilen herriihrt. Die Harte ist etwas iiber 3. Das specifische Ge-

wicht fand ich s 2,648. Eine auf meinen Wunsch von Herrn Fabian aus

Adelebsen, der sich bier mit bestem Erfolge den chemischen und mineralo-

gischen Studien widmet, im hiesigen Akademischen Laboratorium unter Won-
ler's giitiger Leitung ausgefiihrte chemische Analyse, hat folgende Bestand-

theile ergeben:

Kalkerde 47,502 Kohlensaure Kalkerde 84,820

Talkerde 1,830 Kohlensaure Talkerde 3,650

Kohlensaure 39,143

Eisenoxyd 3,050

Thonerde 1,621

Kieselsaure 4,432

Natron 1,030

Wasser 1,060

Phosphorsaure Spuren

99,668

Hiernach, so wie nach den ausseren Merkmahlen, gebdrt diese Abandoning

des Muschelkalkes dem in der unteren Lagerfolge in grosser Verbreitung sich

findenden Mergelkalke an, dessen Zusammensetzung aber in den verschie-

denen Schichten nicht immer genau dieselbe ist. AIs Einlagerung kommt der

in den hiesigen Gegenden in dieser Abtheilung des Muschelkalkgebildes sehr

verbreitete Bitterkalkmergel vor, der im unverwilterten Zustande eine rauch-

graue Farbe zu besitzen pflegt, die aber gewohnlich in eine ochergelbe oder

leberbraune umgevvandelt wird.©

In der Nahe der Basaltdurchsetzung und zumal an der ostlichen Seite

derselben, erscheint der Kalkstein auffallend, und auf verschiedene Weise ver-

andert. Da an dem steilen Einbange des Schieferberges das Ausgehende der

Muschelkalkschichten nicht entbldsst, sondern mit losen Stucken bedeckt und

ausserdem mit Gestrauch bekleidet ist, so lasst sich nicht mit Genauigkeit aus-

mitteln, wie weit die Umanderung des Kalksteins sich verbreitet; aber nach

den umher liegenden Stucken zu urtheilen, mag die Machtigkeit derselben

wohl an 100 Fuss betragen. Unter den veranderten Schichten kommen nur

Phys.Classe. VIII. M
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einige vor, welche wirklich den Namen Marmor verdienen, in welchen nehm-

lich das dichte Gestein auf ahnliche Weise , wie solches ja auch an manchen

anderen Orten an Kalksteinen verschiedener Formationen beobachtet worden,

ein schuppig-korniges Gefuge angenoramen hat 25
); in welcher Hinsicht be-

sonders die analoge Umwandlung des Muschelkalkes durch Einwirkung des

Basaltes am Kirsckberge bei Hilnefeld unweit Fulda zu erwahnen ist 26
). Je-

ner eigentliche Marmor ist krystallinisch - feinkornig. Die Kdrner sind zum

Theil so lose verbunden, dass das Gestein bei dem Eintauchen in Wasser

viele Luftblasen ausgiebt und zu einem sandigen Aggregat zerfallt. Es be-

sitzt eine aschgraue, in das Gelblich- und Braunlichgraue iibergehende Farbe.

Das specifische Gewicht wurde = 2,667 gefunden, und die chemische Zusam-

mensetzung durch die Analyse des Herrn Fabian:

Kalkerde 44,116 Kohlensaure Kalkerde 78,708

Talkerde 2,512 Kohlensaure Talkerde 4,901

Kohlensaure 37,074

Eisenoxyd 5,817

Thonerde 2,952

Kieselsaure 3,016

Natron 1,951

Wasser 1,586

Phosphorsaure Spuren

99,024

Der grosste Theil von deri in der Nahe des Basaltes umgeanderten Muschel-

kalkschichten hat eine sehr abweichende Beschaffenheit. Sie sind theils dtinn-

theils dickschiefrig abgesondert, aber die Absonderungen sind, besonders bei
»

den diinnschiefrigen Massen, mehr nur angedeutet, indem die Verbindung der

Schiefern dennoch eine feste ist. Der Bruch ist theils muschelig, theils une-

ben, bin und wieder in das Splittrige iibergehend, und matt. Das Gestein ist

an den Kanten mehr und weniger durchscheinend , und besonders durch man-

nichfaltige Farben ausgezeichnet, welche grossten Theils der Schieferung ent-

25) Vergl. von Leonhard's Basalt -Gebilde. II. S. 311. 315. 328. 343. 386. 387

26) Daselbst S. 343.
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sprechen, und dann in Streifen und Bandera unter einander abwechseln, aber

auch wohl geadert, geflammt, oder wolkig erscheinen. Graue Farben , vvio

Asch-, Raucb-, Perl-, Schimmelgrau herrschen im Ganzen vor; mil ilinen

wechseln aber graulich-, gelblich-, rothlich-, griinlichweisse Nuanceii; sodnnn

gelbe Farben, besonders Ochergelb; rotlie Farben, besonders blass Pfirsich-

bliithroth , und grime Farben, namenllich ein zuweilen dem blass Seladongru-

nen sich naherndes Apfelgrtin. Ausserdera zeichnet sich das umgeanderte Ge-

stein besonders durch die weit grossere Harte aus, welche Ursache ist, dass

es geschliffen eine gute Politur annimmt. Sie ist freilich in verschiedenen Ab-

anderungen ungleich, erhebt sich aber in einigen bis zum 5ten Grade und wohl

noch dariiber. Das specifische Gevvicht steht dagegen mit der Hiirte beinahe

in einem umgekehrten Verhaltnisse, indeni es sich gegen das urspriingliche ver-

mindert zeigt. Bei zweien von Herrn Fabian chemisch analysirlen Abiinde-

rungen fand icli es s 2,492 und 2,475, welches zeigt, dass mit der Zunahme

des Kieselsauregehaltes das eigenthiimliche Gevvicht sich vermindert, wogegen

gerade diese beiden Abiinderungen sich durch ihre Harte besonders auszeichnen.

Als Bestandtheile haben sich darin gefunden:

1. 2.

Kalkerde 37,302 Kohlens. Kalkerde 66,601 36,603 Koh Jens. Kalkerde 65,35

1

Talkerde 4,034 Kohlens. Talkerde 7,928 7,125 Kohlens. Talkerde 14,230

Kohlensaure 33,242

Eisenoxyd .5,823

Thonerde 5,943

Kieselsaure 7,051

Natron 2,010

Wasser 3,810

Chromoxyd Spuren

Phosphorsaure Spuren

98,215 99,771

In dem dichten Gestein kommen hin und wieder Nester und kleine Gangtrum-

mer von weissem Kalkspath vor; auch findet sich darin zuweilen Eisenspath.

theils eingesprengt, theils in schmalen Gangen, und gewohnlich durcb Zer-

35,878

4,292

3,030

9,832

1,910

1,101

Spuren

b und wieder, zumal in unmiltelbarer Nab

M2
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Basaltes und mit ihm verwachsen, finden sich Kieselfossilien, namentlich Halb-

opal von gelblich-, griinlich- und blaulichweisser Farbe, so wie Schwimmkiesel

von der gewohnlichen kreideweissen Farbe; durch welches Vorkommen sich

die Verwandtschaft der Erscheinungen am Schieferberge mit denen am Hohen-

hagen zu erkennen giebt.

Fasst man diese Wahrnehmungen zusammen, so wird man die Ueber-

zeugung gewinnen, dass, abgesehen von der Umwandlung des dichten Mer-

gelkalkes in ein krystallinisch-korniges Gestein, welche der Einwirkung einer

hohen Temperatur allein zuzuschreiben seyn durfte, die grossere, aus dichten

Abanderungen bestehende Masse, ihre veranderte BeschafFenheit hauptsach-

lich durch eine Eindringung kiesel- und kohlensaurehaltiger Wasser, und den

Austausch eines Theils des kohlensauren Kalkes gegen amorphe Kieselsaure

erlangt hat. Dieser Umtausch , wobei zugleich der die Schichten oft ablosende

Letten sich mit dem kohlensauren Kalke inniger verbunden, und seinen Gehalt

an kieselsaurer Thonerde vergrdssert zu haben scheint, hat in verschiedenem

Grade statt gefunden, welches schon an der abweichenden Harte des Gesteins

erkannt wird; ist aber im Ganzen nicht von grossem Belange gewesen, da

von dem in dem umgeanderten Gestein gefundenen Kieselsauregehalt nur ein

Theil als eingedrungen betrachtet werden kann. Dass zugleich mit der

Kieselsaure auch kohlensaures Eisenoxydul in das Gestein gelangt ist, welches

spater in Eisenoxydhydrat umgeandert worden, wird durch den vergrosserten

Gehalt an Eisenoxyd, den die Analyse ergeben hat, so wie durch die Far-

bung des Gesteins wahrscheinlich. Der in der 2ten Abanderung gefundene

bedeutende Gehalt an kohlensaurer Talkerde lasst vermuthen, dass das zer-

legte Gestein aus der Umanderung einer Schicht von Bitterkalkmergel hervor-

gegangen war. Das auffaliendste Besultat der chemischen Untersuchung der

obigen beiden Abanderungen des veranderten Mergelkalkes vom Schieferberge,

an welchen die bemerkte apfelgrune Farbung sich zeigt, ist die darin auf-

gefundene entschiedene Spur eines Gehaltes an Chrotnoxyd. Als einen ur

sprunglichen Bestandtheil jenes Gesteins, darf man dasselbe nicht wohl an-

sehen. Wenn man nun das Chromoxyd auch als eingedrungen betrachten

muss, so wird anzunehmen seyn, dass es zugleich mit der Kieselsaure auf-

«enommen worden. Weniger schwierig durfte es seyn, seine Abkunft zu



UBER DAS VORKOMMEN VON QUELLENGEBILDEN u. s. w. 93

errathen, die vielleicht nicht einnial in grosser Tiefe zu suchen ist, da ja

zuweilen in gewissen Schichten des von dem Basalte durchbrochenen bunten

Sandsteins ein Chromoxydgehalt sich findet, als das 31itlel zu entrathsein,

wodurch derselbe aufgenommen und empor gefordert worden. War dieses

Vehikel etwa Chlor oder schwefelige Saure? Ich darf es nicht wagen, dariiber

eine Vermuthung zu aussern.

6. Vorkommen von Kieselfossilien in basaltischen Massen.

Am Seltensten zeigt sich in den Werra- und Fulda-Gegenden die Bil-

dung von Kieselfossilien als Absatz aus kieselsaurehaltigen Wassern in basal-

tischen Massen. In den angefiihrten Bemerkungen uber die Basaltberge iin

Arate Miinden von Quantz ist bereits das Vorkommen von Chalcedon in

dem von ihm mit dem Namen Trass belegten Basaltconglomeratc des llollen-

grundes bei Miinden erwahnt, in welchem das sintrisch gebildete, weisse,

stellenweise schon hellblau gefarbte Kieselfossil Blasenraume auskleidet 27
).

Auf ahnliche Weise hat sich an der kleinen, aus buntem Sandstein bei dem

Dorfe Niddawitzhausen zwischen dem Meissner und Eschwege sich erhebenden

Basaltkuppe des Rosenbuhls, blaulicher getropfter Chalcedon, zum Theil mit

kleinen klaren Quarzkrystallen 28) bedrust, als Auskleidung von Blasenraumen

gefunden.

Wo Kieselfossilien als Absatze aus kieselsaurehaltigem Wasser vor-

kommen, und sowohl amorphe, als auch krystallinische Kieselsaure sich erzeugt

hat scbeint die letztere sich immer spater ausgeschieden zu haben als die

erstere. Diesem entspricht das Vorkommen von Quarzkrystallen auf Kliiften

des oben beschriebenen Ouarzgesteins (Juarzsand durch amorph

Kieselsaure verkittet ist. Damit stimmt die angegebene Bekleidung der Jahres-

ringe des Kieselholzes uberein, wahrend an die Stelle der inneren Holzmasse

27) A. a. 0. S. 1502.

28) In Beziehung auf die Bildung von krystallisirtem Quarz aus einer Auflosung in

kohlensaurehaltigem Wasser, verdienen die neueren Untersuchungen von H. de
t

Senarmont besondere Beachtung. S. Experiences sur la formation des mine-

raux par voie humide dans les gites metalliferes concretionnes. Annales de

Chimie et de Physique. 3. S. T. XXXIL p. 129.
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ein hornsteinartiger Korper getreten ist, in welchem, wie in dem Chalcedon,

nach den von dem verewigten Fuchs angestellten Untersuchungen, eine

Verbindung von amorpher und krystallinischer Kieselsaure anzunehmen seyn

diirfte. Etwas Aehnliches zeigt sich bei dem Vorkommen des Kieselsinters

in dem schlackigen Anthracite des Meissners, an welchem die amorphe Kie-
1

selbekleidung oft mit kleinen Quarzkrystallen besetzt ist. Dasselbe nimmt

man nun auch bei verschiedenartigen Mandelsteinen wahr, deren Blasenraume

mit Kieselfossilien ausgekleidet sind, und wo die amorphen Abanderungen

die ausseren Lagen, die krystallinischen dagegen den inneren Theil der Aus-

fiillung zu bilden pflegen. Mannichmal zeigt sich eine dreifache Abstufung

des Absatzes, indem sich zuerst reine amorphe Kieselsaure als Opal, darauf

ein Gemenge von amorpher und krystallinischer als Chalcedon, und zuletzt

reine krystallinische Kieselsaure als Quarz und Bergkrystall gebildet hat.

IV.

Vorkommen des Eisenoxydhydrates.

Von weit geringerer Mannichfaltigkeit und Verbreitung als die Erschei-

nung von Kieselmassen als Quellengebiide in Begleitung des Basaltes, ist das

Auftreten von Ablagerungen von Eisenoxydhydrat , welche aus kohlensaurem

Eisenoxydul entstanden sind, welches durch Vermittelung von Kohlensaure

von den die basaltischen Eruptionen begleitenden heissen Quellen aufgenommen

wurde, und aus denselben in der Nahe des Basaltes sich absetzte. Es kom-

einige Ablagerungen diesermen indessen in den Hessischen Fulda Gegenden

Art vor, welche nicht allein in

derem Interesse, soi

Beziehung auf ihre Bildung von ganz beson

), sondern auch in technischer Hinsicht von Wichtigkeit sind,

mehrere Eisenhtitten mit Material versorgen Das sgezeichnetste

Vorkommen ist die der Braunkohlenformation untergeordnete Ablagerung von

zu Mardorf, aus welchem auf der benachbarten Eisen-Bohnerz

hiitte bei Romberg ein vorziigliches Eisen dargestellt wird.

Das Eisensteinslager befindet sich in 3/4 stiindiger Entfernung nordlich

von der Stadt Homberg, unmittelbar am westlichen Fusse des aus Basalt

bestehenden Mosenberges, dessen bedeutende Kuppe aus Muschelkalk sich
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erhoben hat. Diese Flotzmasse bildet eine westlich eimjesenkte Mulde. in

welcher Keuper- und Gryphitenkalk- (Lias-) Schichten auf derselben rulien.

Der Muschelkalk ist die Sohle des Eisensteinslagers, welches ein Haupt-

streichen von Siiden nach Norden hat, und gegen Westen sanft geneigt ist.

Seine Machtigkeit andert von wenigen Zollen bis zu 6 Fuss ab. Es bestehl

der Hauptmasse nach aus sogenanntem Bohnerz, einem kornigen, thonigen

Gelb- und Brauneisenstein. Die Korner sind bald vollkoinmen kuglig, bald

mehr und weniger von der Kugelform abweickend, welches besonders bei

den grosseren der Fall ist. Sie andern von Linsen- bis zu Bohnen-Grosse

ab, kommen doch aber am Hauiigsten in dem Kaliber von kleineren und

grosseren Erbsen vor. Sie sind concentrisch krummschaalig abgesondert, und

haben bald eine glatte und glanzende, bald eine unebene und matte Oberflache.

Die Korner sind entweder von einem reinen, fetten Thon umgeben, der oft

eine weisse Farbe hat, und dadurch von den inneliegenden gelben und brau-

nen Kornern auflallend absticht, oder sie liegen in einem mit Eisenoxydhydrat

gemengten Thon eingebettet; zuweilen sind sie von dichtem Brauneisenstein

umgeben, der hin und wieder in derbe Massen von schaaligem Gelb- und

Brauneisenstein iibergeht. Hin und wieder, und zumal in den unteren Theilen

des Lagers, linden sich Reste von noch unzersetztem thonigen Spharosiderit,

zuweilen als Kerne der Korner, welche den Beweis liefern, dass die ganze

Masse aus thonigem Spharosiderit entstanden ist. Auch kommen dann und

wann Spuren von Manganfossilien , namentlich von Manganschaum , Wad und

Graubraunste'm vor. Das Lager, welches hin und wieder Verriickungen und

Verwerfungen hat, wird von einem weissen, fetten Letten 2—8 Lachter hoch

bedeckt. Daruber liegt gewohnlich 2— 5 Lachter machtiger, meist starke

Wasser fuhrender Triebsand, der 5— 6 Lachter hoch von Lehm oder Letten

bedeckt zu werden pflegt, woriiber dann die basaltische, mit Basaltstucken

gemengte Erde liegt.

Gutberlet, der eine kurze Nachricht von dem Mardorfer Eisensteinsla-

ger gegeben hat 29
), sucht die Meinung geltend zu machen, dass das Eisen-

29) N. Jahrbuch fur Mineralogie u. s. w. von Dr. K. C. r. Leon hard und Dr.

H. G. Bronn. Jahrg. 1855. S. 167 f.
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oxydhydrat desselben sich durch einen Auslaugungsprocess aus dem Basalte

des benachbarten Mosenberges erzeugt habe. Wenn ich nun gleich die Ueber-

zeugung theile, dass auf diese Weise mancher Eisenstein der in der Nahe des

Basaltes vorkommt, gebildet worden, woriiber spater noch ein Mehreres mit-

getheilt werden wird, so scheint mir doch sowobl die ganze Art der Ablage-

als auch besonders die Form des sogenannten Bohnerzes, welche eine

so grosse Aehniichkeit mit dem Sprudel- oder Erbsenstein zeigt, wie er u. a.

bei den Carlsbader heissen Quellen sich erzeugt, dafiir zu sprechen, dass

jener Eisenstein aus heissen, kohlensaures Eisenoxydul enthaltenden Quellen

hervorgegangen ist, welche bei der Eruption des Basaltes des Mosenberges,

auf der Granze zwischen ihm und dem anstossenden Muschelkalke sich einen

Ausgang verschafft, und ihren Gehalt an kohlensaurem Eisenoxydul in der

den Muschelkalk bedeckenden Thonmasse abgesetzt haben, woraus dann

spater das Eisenoxydhydrat entstanden ist. Ware das kohlensaure Eisen-

oxydul durch Tagewasser der tertiaren Ablagerung zugefuhrt worden, so

wurde es sich ohne Zweifel in der oberen Triebsandschicht, und nicht in

der darunter liegenden, undurcblassenden Lettenmasse abgesetzt haben. Dieses

entspricht der an anderen Orten der hiesigen Gegenden sich zeigenden neueren

Bildung von Eisenoxydhydrat in dem von basaltischen Massen durchbrochenen

tertiaren Sande. Durch die mit grosser Gewalt und in Begleitung von

Wasserdampfen aufsteigenden heissen Quellen, konnte dagegen wohl in die

erweichte Thonmasse das kohlensaure Eisenoxydul gelangen, und darin ab-

gesetzt werden. Die grosse Aehnlichkeit zwischen den Formen des Bohn-

erzes und des durch heisse Quellen gebildeten Sprudelsteins, hat schon bei

den Ablagerungen des ersteren in der Oolithformation , mehrere Geologen

darauf gefiihrt, dieselben als Quellengebilde zu betrachten 30
).

Ein zweites Bohnerzlager, welches dem Mardorfer ahnlich ist, kommt

eine Stunde nordostlich von Homberg bei dem Dorfe Rebel vor, wo ehemals

ebenfalls eine Eisensteinsgewinnung fur die Homberger Eisenhutte Statt fand.

30) Vergl. J.Siegfried, die Schweiz, geographisch und physikalisch geschildert.

I. 1851. Thirria, i. d. Annales des mines. 4. S. XIX. p. 49. Daraus i. N.

Jahrbuch d. Mineralogie u. s. w. 1854. S. 720. Merian, Darstellung der geol.

Verhaltnisse des Rheinthals bei Basel. 1856.
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Eine and ere Gegend in welcher Ablagerungen von Eisenoxydhydrat sich

finden, die zu den in Begleilung des Basaltes erscheinenden Quellengebildcn

gehoren, ist der Hessische Kreis Hofgeismar. Hier zeigt sich dieser Zu-

sammenhang besonders an drei Puncten, am Hopfenherge bei dem Dorle

Burguffeln, bei Hohenkirchen, und bei Holzhausen. Nach Schwarzen-
b erg's Untersuchungen sind diese Eisensteinslager, welche die Eisenhutte

zu Veckerhagen an der Weser mil Material versorgen, nicht,* wie das 31a r-

dorfer Lager der Jiraunkohlenformation, sondern dem vormals fiir ein Aequi-

valent der Grobkalkformation angesprochenen, jtingeren tertiaren Meergebilde

untergeordnet 31
). Auch unterscheiden sich die auf diesen Lagern brechenden

Eisenminern von dem Mardorfer Eisenstein dadurch, dass sie keine Bohnerze

sind, sondern als gemeiner und schlackiger Brauneisenslein

\

%
als muschliger

und ochriger Gelf eisenstein, als gemeiner, thoniger Gelb- und Brauneisenslein,

und als sandig - thoniger Gelh eisenstein erscheinen.

Am Hopfenberge bei Burguffein bilden gemeiner und schlackiger Braun-

eisenslein ein stockformiges Lager, welches sich durch Unregelrnassigkeit in

Folge mehrerer den Eisenstein durchsetzender, von S. nach N. streicliender,

gangformiger Basaltmassen auszeichnet. Die grosste Machtigkeit dieses Lagers,

welches da, wo es den Basalt beriihrt, etwas gehoben zu sein scheint, belauft

sich auf 26 Fuss. Das Hauptstreichen ist von 0. gegen W. und das Haupt-

fallen 14° gegen N. Der unregelmassig zerkluftete Eisenstein hat auf den

Kluftflachen haufig Dendriten von Grau- und Schwarzbraunstein. Auch kom-

men, zumal in der Nahe der gangformigen Ijasaltmassen, dichter Rhodochrosit

und daraus entstandener Graubraunstein in grosseren Massen in dem Eisen-

stein eingeschlossen vor. Der Rhodochrosit kleidet, von nierenformiger und

getropfter ausserer Gestalt, in dem Eisenstein befindliche, kleinere und grossere

hlungen aus. Er findel sich von rothlich d himb

rother Farbe. Bekleidet ist er mannichmal von rdlhlichweissem Braumpath,

der bald zarte Drusenhaule bildet, bald in spitzen Rhomboedern auskrystallisirt
f

erscheint. Auf demselben kommen hin und wieder kleine Drusen von durcb-

31) Vergl. Landwirthschaflliche Zeitung fur Kurhessen. 1830. S. 289—4*16. Studien

des Gottingischen Vereins Bergmannischer Freunde. III. S. 219— 252.

Phys. Classe. VIII. N

i
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sichtigen Aragonitkrystallen , in irregular -sechsseitigen, an den Enden zuge-

scharften, zuweilen auch in zusammengesetzten Prismen vor. Die Reihen-

folge des Absatzes aus der wasserigen Auflosung ist bier also: 1. kohlensaures

Eisenoxydul; 2. kohlensaures Manganoxydul ; 3. Braunspath; 4. AragoniL

Hinsichtlich der beiden letzteren Kdrper zeigt sich hier mithin ein umge-

kehrtes Verhalten als zwischen dem Aragonite und Kalkspath in dem Basalte

der Blauen Kuppe. Das Hopfenberger Eisensteinslager ruhet auf grauem

und weissem Letten, unter welchem eine Sandlage sich befindet, welche

Braunkohlen deckt. Uber dem Eisenstein befinden sich Lager von Mergel,

und von griinem und gelbem Sande.

Das Dorf Hohenkirchen liegt auf einer basaltischen Erhebung. Anstehend

ist in demselben ein eigenthiimliches Basaltconglomerat, welches aus grosseren

und kleineren unbestimrateckigen Brocken eines lichtgrauen Basaltes besteht,

die durch eine schwarzliche Masse von erdigem Bruch verkittet sind. In die-

sem Conglomerate kommen hin und wieder Partieen von Olivin, und Blatter

von tombackbraunem Glimmer vor. Am nordnordwestlichen Rande der

sanften Erhebung befindet sich das Eisensteinslager, auf welchem die Hoheits-

und Erbprinzengrube gebauet haben , welches aus ochrigem Gelbeisenstein und

gemeinem thonigen Gelb- und Brauneisenstein , zum Theil in Vermengung mit

Sand besteht. Das Lager bildet eine in Stunde 12 streichende Mulde, und hat

•rewdhnlich nur 4 Fuss, hochstens 10 Fuss Machtigkeit. Auf der ostlichen

Seite fand sich durch die wieder in Betrieb gesetzte Erbprinzengrube das Flotz

in zwei, 2 Fuss machtige Lager getheilt, welche durch eine i l
/2 Fuss starke

quarzige Sandsteinlage getrennt wurden. Auch mit diesem Eisenstein kommt

in Begleitung von Manganschaum und nierenformigem Wad, Graubraunstein in

Menge, theils rein, zuweilen in kleinen Krystallen, theils mit Eisenstein ge-

mengt vor. Das Hohenkir ger ruhet auf Letten, unter wel

chem Sandstein liegt. Das Dach bildet ein griinlicher Letten, uber welchem

Lager von weissem, braunem und gelbem Sande sich finden, welche ein ziem-

lich machtiges Mergellager einschliessen.

Das Eisensteinsvorkommen an der Langenmaasse, etwa 20 Minuten west-

lich von dem Dorfe Hohhausen. findet sich in einiger Entfernung von dem

nordostlich sich erhebenden, aus Basalt bestehenden Gahrenberge. Der Eisen-
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stein ist Iheils ochriger Gelbeisenstvin, theils sandig-tkoniger
,
gemeiner Gelb-

eisenstem, von einem geringeren Gehalte als der von den anderen Localitaten.

Er kommt in 6 bis 12 Zoll machtigen Lagen, welche von N. nach S. strei-

chen, und unter einem Winkel von 8 — 12° gegen 0. fallen, in einem tho-

nigen gelben und weissen Sande vor, in welchem sich ofters Conchylienreste

find en.

Ausser den angegebenen Eisensteinslagern finden sich auch im Kreise

Hofgeismar hin und wieder in Begleitung der in der Nahe basaltischer Mas-

sen abgelagerten BraunkohJen, sandiger Gelbeisenstein , welches Vorkommen

indessen von keiner Bedeutung ist.

Es darf nicht unerwahnt bleiben, dass nicht alles Eisenoxydhydrat, welches

in den tertiaren Ablagerungen , die von dem Basalte dureljbrochen worden,

und in seiner Nahe sich finden, vorhanden ist, mit den angefuhrlen Eisensleins-

massen gleichen Ursprung hat, sondern dass die durch Eisenoxydhydrat be-

wirkte Farbung, welche so oft dem Sande, der in der Nahe des Basaltes sich

findet, eigen ist, so wie der Limonit, der hin und wieder, z. B. am Schottsberge
f

und Hohenhagen in der Dransfelder Gegend und an mehreren anderen Orten,

zuweilen in Verbindung mit Schwarz- und Graubraunstein sich findet, theils

einer Zersetzung und Auslaugung des Basaltes zuzuschreiben, theils auf ahnliche

Weise wie bei manchem, unter anderen Verhaltnissen vorkommenden, sogenannten

Raseneisenstein , von der Vegetationsdecke abzuleiten ist. Durch Anhaufung

des gelben Eisenochers und Limonites in dem Sande gehet manniehmal Eisen-

sandstein hervor, der hin und wieder schlacken- und rohrenforraige Massen

bildet, in welchen Schwarz- und Graubraunstein dendritisch ausgesondert er-

scheinen. Ist der Sand ein Glied des jungeren Meergebildes, und fiihrt er

Reste von Meergeschdpfen, so finden sich diese in dem Eisensandstein einge-

schlossen, wie solches u. a. bei Lowenhagen, am Fusse des basaltischen Backen-

berges der Fall ist Auf ahnliche Weise wie der lose Sand ist die oben be-

schriebene lockere Masse der sogenannten Quarzfritten zuweilen spater in Ei-

sensandstein umgewandelt. Dahin gehdrt auch die Bildung von gelbem Eisen-

ocher und Limonit in der Umgebung von Wurzeln, welche in jene lockere

Masse eingedrungen sind, wie es u. a. in der Gegend von Dransfeld und am

Sandberge bei Ellershausen vorkommt.

N2

/
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Noch muss ein freilich nur unbedeutendes Vorkommen von Eisenoxydhy

drat als Auskleid Blasenraumen im Basaltmandelstein bemerkt werd

Die

wie es sich namentlich in der oben erwahnten gangformigen Durchsel

Braunkohlenablagerung am Hirsckberge bei Grossalmerode zeigt 32

Bildung ist ohne Zweifel einer gleichzeitig mit der Eruption der basaltischen

Masse erfolgten Eindringung von einer Lbsung kohlensauren Eisenoxyduls in

kohlensaurehaltigem Wasser in die Blasenraume, zuzuschreiben.

V.

Vorkommen von Manganfossilien.

Mit dem Vorkommen des als ein Quellengebild prechenden Eisen

ydhy steht das Auftreten von Manganfossilien in so genauem 7.

ch derselben

menhange, dass nicht bloss eine annaloge, sondern selbst eine gemeinschaftli-

werden muss. Mit dem Eisenoxydhydrat

deutender Mangangehalt verbunden, wie solches bei ge-

vom Hopfenberge und von Hohenkirchen

ist oft ein nicht

wissen Abander des Eisensteins

der Fall ist, der sich auch bei dem Schmelzprocess, so wie in der Beschaffen

heit des d

sen Eisem

dargestellten Eisens offenb es ko ab auch in di

bereits b den, verschiedene Manganfossili

namentlich Rhodochrosit, Graubraunstein, Wad, Manganschaum

dert vor; und in der Nahe d

der basaltischen

Eisensteinslagers von Hohenkirchen, am west

bung Ma bgelagert, die vor

herrschend aus jenen Manganfossilien besteht. In dem untersten Theil dieses

2— 4 Fuss machtigen Lagers findet sich ein Gemenge von Manganfossilien

und Eisenstein; die dariiber befindliche Masse besteht dagegen nur aus Man-

ganfossilien, so dass hier eine nicht unbedeutende Braunstein-Gewinnung Statt

findet. Dach und Sohle bestehen aus Letten, und Basaltconglomerat hat sich

iiber das Lager \ erbreitet. Rhodochrosit ist Men vorhanden.

In ihm giebt sich der ursprungliche Zustand zu erkennen, in welchem das Man
e>

gan Losung ausschied ; und pharischen- und sta

32) Vergl. Baron Waitz von Eschen und Stripppelmann, i. d. Sludien d.

Gott. Ver. Bergm. Fr. II. S. 153.
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laktitischen Formen bezeugen seinen wassrigen Ursprung. Aus dem kohlen-

sauren Manganoxydul giengen Manganoxydhydrat und Manganhyperoxydhydrat.

Graubraunstein (Manganit) und Manganschaum hervor. Wurde kohlensau-

res Manganoxydul in Gemeinschaft mil kohlensaurem Eisenoxydul ausgeschie-

den, so entstand daraus spater eine Verbindung von Mangan- und Eisenoxyd-

kydrat, das Wad. Dieser Korper findet sich mit dem Graubraunstein, theils

derb, theils in Korner- und Kugelform, mit concentrisch - schaaiiiier Absonde-

rung, wobei Graubraunstein zwischen den Kornern des Wads, so wie in den

derben Massen desselben, mannichmal in kleinen Gangtriimmern ausffesondert.. u ......w... Ml,.,*

erscheint. Die Aehnlichkeit der Form des Wad's mit der des Bohnerzes lasst

auch hier auf eine der Bildung des Sprudelsteins analoge Entstehung schliessen.

Die Art wie reines Eisenoxydhydrat, Wad und reines Manganoxydhydrat sich

in ihrem Vorkommen auf dem Hohenkirchner Lager zu -einander verhal-

ten, lasst hier dieselbe Reihenfolge der Ausscheidung der kohlensauren Ver-

bindungen aus der wassrigen Losung erkennen, wie sie zuvor angegeben worden.

VI. »

Vorkommen des Gypses.

Wie dem Gypse iiberhaupt eine mannichfaltige Entstehungsweise eigen

ist, so hat namentlich der im Flotzgebirge sich findende Gyps gewiss einen

verschiedenartigen Ursprung. Bei einer fruheren Gelegenheit 33
) habe ich zu

zeigen gesucht, dass ein Theil des Flotzgypses, zumal der im Kupferschiefer-

gebirge auftretende, aus Karstenit hervorgegangen ist, von welchem nicht

selten noch bedeutende Reste in den Massen des wasserhaltigen schwefel-

sauren Kalkes unter solchen Verhaltnissen sich finden, dass die Entstehung

des letzteren aus wasserfreiem schwefelsauren Kalk nicht wohl bezweifelt

werden kann. Dass dieser Karstenit als eine eruptive Gebirgsmasse betrachtet

werden darf, scheint mir durch die ganze Art seines Vorkommens bewiesen

zu werden. Ein anderer bedeutender Theil der Flotzgypsmassen ist dagegen

wohl nach aller Wahrscheinlichkeit aus Wasser abgesetzt worden. Als ein

33) In meinen Bemerkungen ilber Gyps und Karstenit, im dritten Bande der Ab

handlungen der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaflen zu Gottingen.



102 J. FR.L. HAUSMANN, UBER D.VORKOMMEN V. QUELLENGEBILDEN u. s w.

Quelleflgebilde glaube ich namentlich auch den Gyps ansehen zu diirfen, der

an mehreren Puncten der Gegend des Meissners, die uberhaupt in Beziehung
auf Gypsbildung vorziiglich lehrreich ist, den Basalt begleitet. Am Instructiv-

sten ist in dieser Hinsicht der Schieferberg , der, wie friiher bereits bemerkt
worden, vom Fusse des Meissners bei Bransrode, in nordlicher Richlung
gegen Trubenhausen sich zieht, und aus Muschelkalk besteht. An dem steilen

siidlichen Einhange desselben befindet sich das Ausgehende der oben beschrie-

benen machtigen basaltischen Durchsetzung. Einige hundert Schritte dsllich

von derseiben, wird der flach nordwestlich einfallende Muschelkalk an ein

Paar Steilen von Gyps gangformig durchsetzt. Dieser stellt gekriimmte und
gewundene Lagen dar, in welchen spathiger bituminoser Gyps und weisser
Fasergyps abwechseln. Die ostlichste starkste Masse hat eine Machtigkeit von
etwa 20 Fuss und lasst sich wohl an 100 Fuss weit in die Hone verfolgen,

mit einem Streichen in der 2ten Stunde, welches der Richtung der Basalt-

durchsetzung entspricht. Wie diese sich auf dem Riicken des Schieferberges

gegen Weissenbach weiter verfolgen lasst, so zeigt sich derseiben parallel

noch an mehreren Steilen das Ausgehende des Gypsganges, welches auch
durch mehrere, zwischen Bransrode und Weissenbach befindliche Erdfalle

angedeutet ist.

Ein anderes Vorkommen des Gypses in unmittelbarer Nahe von Basalt

ist an dem ebenfalls bereits erwahnten Rosenbihhlchen bei Niddawitzhausen.
Hier hat der Basalt bunten Sandstein durchbrochen, in dessen Umgebung daher
auch der Gyps sich findet. Auf andere Weise, theils mit Rauhkalk, theils mit

buntem Sandstein, oder auf der Granze zwischen beiden, erscheint Gyps zum
Theil in weit grosseren Massen in den nordwestlich, nordostiich und ostlich

vom Meissner gelegenen Werragegenden 34
). Die weitere Erorterung des

Verhaltnisses, in welchem der in Begleitung des Basaltes sich iindende Gyps
zu den anderen benachbarten Gypsmassen stehet, muss ich mir fur eine

kiinftige Gelegenheit vorbehalten.

Schliesslich moge hier nur noch ein seltenes Vorkommen von spathigem,
dichtem und erdigem Gyps in Blasenraumen des Basaltes am Westerberge bei

Hofgeismar erwahnt werden, dessen Eindringung auf ahnliche Weise wie die

des Aragonites und Kalkspathes zu erklaren seyn diirfte.

34) Vergl. Otto Weiss, Uber den Ursprung der Soolquellen der Kurfursllich Hes-
sischen Saline Sooden bei Allendorf a. d. Werra, im Archiv fur Mineralogie,

Geognosie, Bergbau u. Hultenkunde von Karsten und v. Dechen. Bd. XXIV.
S. 303 if. nebst einer dazu gehorigen geognostischen Karle.


