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VOKUELECIT IN DKK SITZUNCi  UKI! M Ani KM ATISOH-NATURWISSENSOHAFTLIOHEN OLA8SE AM  II. Al'lUL 1878. 

E i n 1 o i t u n g. 

Das liicr zu beliandelnde Qebiet umfasst den festlandischen Thcil des Konigreiches Griechenland von 
ciner Linie, die nicht weit ostlicli der Strasse Salona-Lamia liegt, gegen Ost. Es bogreift deninach in sich 
die Nomarchie Attika und Boetia (ausschliesslicli dcr Insel Aegina), die Eparchie Lokris und den ostlichsten 
und siidostlichcn Tlieil der Eparchie Parnassis.  Der Flftoheninhalt betragt c. 135 Quadratmeilen. 

Das Gcbiet wird durch zwei ausgedehnte Depressionen in drci ttngleich grosse Abschnitte zerfallt. Der 
erste derselben umfasst das Gebirgsland im Norden der grossen boeotischen Niederung, der zweite wird 
gebildet von den Gebirgsmasscn des Parnassos, des Hclikon, des Kythaeron und des Parries (Parnis); der 
dritte cndlicb schliesst in sich die isolirten Gebirge des Pentelikon, llymcttos, Keratea und die Laurium- 
berge. Die grOssten Gebirgserhebungen liegcn im Westen des mittleren Abschnittes, wclchen man als ein 
znsammenha'ngendes Kettengebirge betrachten kann; es reihen sich hier mit naeh Osten abnehmender 
Erliebung aneinander die Gipfel des Liakura (2459 M.), des Palaeovuno (1749 M.), des Marandali oder Hcli- 
kon von Zagora (1527 M.), des Elatea (1411 M.) and des Parnis (1413 M.). Bcdcutcnd geringer eind die 
Erhebungen im nordlichen Abschnitte, aber auch hier liegen die grOssten lichen (Saromata mit 1374 M.) im 
Westen. Noch geringer sind die Ilohcn dcr Gebirge im sttdrjstlichen Abschnitte, in welchem nur noch der 
Penteli und Hymettus mehr als tausend Meier iibcr die Meeresflache hervorragen. 

Es sollen nun in Foigendem die Beobachtungen, welche auf den einzelnen Touren gemacht wurden, mit- 
getheilt und am Ende jedes grOsseren Gebirgsabsehnittes soil versucht werden, die Beobachtungen zu einem 
Bilde zusammenzufassen. 

Doakschrlfteti dor mathera.-naturw. 01.   XL. Ud. Abhandlung von Nlohtmltgliodern. 
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Alex an d er Bi liner. 

A.   Das G-ebirgsland im Nordcn der grosser] boeotischen Niederung. 

I.  Ostliche Halfte (von Chalkis bis zur Linie Chaeronea — Bogdanos    Atalanti). 

1. Von Chalkis iiber Lukisia nach Moriki, 

Sowie niiui von Chalkis ausgehend die Brttcke des Buripos Uberschritten hat, befindet man sich unmittelbar 
am Kusse niedriger flaeher Kalkhttgel, deren der Stadt Chalkis zunachst Megender this alte Fori. Karababa 
tragt, und welclie .sich gegen N. fortsetzend den grOssten Theil der Halbinsel Chalia, zum mindesten deren 
Ostkiiste zu bilden scheinen. 

Man beobachtet an dem Htigel von Karababa ein sudsttdwestliches Streichen und westnordwestliob.es 
Einfallen. Dor graue dichtc Kalk cnthalt bier ziemlich zahlreiche Fossilxeste, darunter deutliehe Hippuriten 
and Radioliten oder Sphaeruliten. Schon Sauvage fiihrt von liicr cine gefaltete Auster an. Das Gebirge, 
welches die Halbinsel von Chalia von der boeotischen Ebene scheidct, ist ein eintoniges Kalkgebiet, welches 
im Osten bis an den Canal herantritt, und hier in der Gegend des altcn Aulis einen Theil der zahlreiohen 
Buchten bildet, an denen die Umgebung von Chalkis so reich ist. An seincn Ost- und NordgehMngen liegt 
ziemlich maclitiges rothes Conglomerat, welches stellenweisc, so am Passe, liber den die Strasse von Chalkis 
nach Theben fiihrt, hoch an die Abhiinge hinaufreicht. Der Weg, welcher von Chalkis nach Lukisia, fiihrt, 
umgeht, sich immer am Canal haltend, den Ktypa (Messapus), den hOcbsten Gipfel dieses Gebirgstheiles. 
Audi an desscn Abhangen liegt noeh ziemlich hoch dasselbe Conglomerat, aus dem auch die kleine Insel im 
Norden ganz zu bestehen scheint. 

Das Tertilir rcicht bis Lukisia landeinwarts. Auf dem Wegc dahin sielit man aber sclion hie und da 
schwaclie Spuren von Schiefer und serpentinartigem Gestein. Von Lukisia gegen SW. steht zwisehen den <3st- 
liclien Kalkgcbirgsabhangen und eincm wcstliclien niedrigeren Kalkzuge iiberall Serpcntin an. Das Flussthal, 
welches westlich von Lukisia herauskpmmt, ist indessen an dieser Stelle in den Kalk eingcrissen und es 
scheint, als ob dieser westliche Kalk unter den Serpentin, dieser dagegen unter den Sstliclien Kalk einfallen 
wttrde. Der Serpentin ninunt weiter gegen SW. von Lukisia eine immer grossere Obcriliiclic ein, entsprechend 
der Verbrciterung desThales, bildet ansehnliche Illlgel und wechsellagert zumTheile mit einem rolhcn, kalkigen 
Gesteine. Der Weg sehlagt spater eine nielir westliche Jviclitung ein und wendet sich dann rasch nach Siid, 
um eine selir enge und wilde Schlucbt zu passiren, welche durch eine nach Osten in das Serpentinterrain 
vorspringende Kalkzunge fiihrt. Auch hier scheint der Kalk ganz deutlich gegen SO. unter den Serpentin ein- 
zufallen; cr ist in diesein Engpasse ganz ausserordentlioh zerkliil'tet und vcrworfen. Gegen N. ist diese Kalk- 
zunge vielleicht von eincr Verwerfiing abgesclmitten. Beim Ausgange gegen S. tritt man in ein weifes Thai 
ein, welches zum Tiieile von Selintlniassen erfiillt ist, unter denen aber liberal! Serpentin zu 'Page triit. Auch 
sielit man, dass im Osten jencr Kalkzunge rothgefarbte, flachc Ser|»entinliiigel aus dem Thale von Lukisia 
heruberziehen. In diesem breitercn sudliehen Thale liegt nahe den ostlichen hOheren Abhangen ein Metochi 
des Klosters Sagmata. Von da fiihrt ein Weg zum Kloster selbst liinauf, welches auf dem flachcu plateau- 
ibrmigen Gipfel des Hypatus (749 M.) liegt. Beim Aufstieg lindet man, dass der Weg bestiiudig im Serpentin 
fortiiihrl, welche holier und hiiher steigt, und links an den Gipleln von einer nur schwachen plattenformigen 
Kalkdecke iiberlagcrt vvird. Erst kurz bevor man den Gipfel erreieht hat, tritt der Weg in den Kalk iiber. Der 
Serpentin setzt die zahlreiohen gegen SW. und W. vorliegenden Berge und Htigel zusanunen, welclie insge- 
samrot durch ihrc blutrothe Verwitterungsfarbe sich von den grauen Kalkbergen im 0. und W. scharf abheben. 
Der Scrpentin erstreckt sich weit gegen die Ebene hinaus. Beim Doric Syrtzi untcrhalb des Hypatus im SW. 
liegt eine kleine, wohl abgesunkene Kalkscholle. Weiter in sttdlicher Richtung ragt aus der Ebene selbst die 
Kalkpartie des Missovuno (Teumessns) gleichsam als Verbindungsglicd zwisehen dem Hypatus und demjenseits 
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Der geotogische Bau von Attifca, Boeotten, Lokris und Parnassis. 3 

liegenden Soros und den Bergen von Mustaphades und Klevotsari. Vom Soros gegen West erstreekt sieh der 

niedrige Abfall dcr olieren tertiaron Ebene von Theben als weit fortlaufende Linie. Gegen NO. iiberblickt man 

das Ode Kalkgebirge der Lykovuni, Klephtovuni und des Ktypa. An I' dem Hypatusplateau wnrde dicbt liber 

dem Absturze im S. vom Kloster ein Einfallen der dickcn KalkbSnke nacb NO., auf dem ostlichcn Gipfel nacb 
N. wenig W. beobacbtet. Zwischen beiden Gipfeln offnet sicli gegen S. eine tiefe Schlucht, und es mag wohl 

die eine oder die andere dieser Fallrichtungen durch Unterwasclmng und sp&teres Einsinken bewirkt sein. 

Von Petrefacten fanden sich auf abgewitterten Flachen nur einige undeutliche Gastropodendurchschnitte. Der 
Kalk ist dicbt und dunkelgrau. Von dem Metocbi von Sagmata gegen Moriki bewegt man sick in Serpentin, 

und ebenso liegt dersclbe noch weiter im W. von Moriki in dcr Richtung gegen Hungaro. Der felsige Kalkzng 
des Hagios Ilias im N. von Moriki sclicint nacb NW. einzufallon und iiber dem Serpentin zu liegen. 

2. Von Moriki iiber Hagia Pelagia, Skroponeri und Larymna nach Martini. 

In der Mitte des Weges zwischen Moriki und Hungaro beginut wieder Kalk aufzutreten. Die Kalkhiigel 

ziiuaebst im S., welcbe den Hylica-See begrenzen, lassen keinc deutliche Schichtstellung erkennen. Am Passe 
aber im NW. von Hungaro trifft man auf Schiefer, welcher dem Kalke im S. auf-, dem im N. untergelagcrt zu 

sein scbeint. Dieser Schiefer lasst sich kings des steilen Stldabfalles des Ptouszuges verfolgen. Siidlich von 
diesem Schieferzuge schcint, durch die Ebene von Sengena in zwci Theile getrennt, noch ein zweiter Schiefer- 

zug zu verlaufen. Wo sich der Weg nach N. zu wenden beginnt, da erblickt man an dem jcnscitigen (rechten) 
Abhange, wie Scbiefer unter steilen Kalkkdpfen, die nach S. einfallen, zum Vorschein kommt. Kurz unter- 

b.'db dor Quelle Perdikovrysi passirt man cine scbmalc Partic von Kalk, welcbe sich von der Ptousmassc gegen 

W. wie eine Zunge in den Scbiefer hinein erstreekt. Im S. dieses Kalkes und unmittelbar'daran ist ein Aufriss 

im Scbiefer, der bier ausserordentlich steil nacb S. einfallt. Von dcr Quelle gegen das Kloster Hagia Pelagia 

fiihrt dcr Weg im Scbiefer aufwarts, dieser fiillt steil nach S. unter die Kalke der Ptouskette, und wird seiner- 

seits vom Kalke der rechten Thalsoite untcrlagert. G-erade an der Quelle beginnt zunachst ein Zug scnkrecbter 

Kalkklippon, der in der Richtung gegen das Kloster fortsetzt; or wird von dem Gipfclkalke noch durch eine 

schwache Sehiefereinlagerung getrennt, keilt sich aber noch vor dem Kloster vollstandig in Schiefer aus. 
Beim Kloster selbst, welches dicbt unter dem Gipfel des Ptous liegt, ist der Sehieferzug in Form von 

ziemlicb mSchtigen, griffelt'Ormig zersplitterndem Mergelscbiefer und feinkdrnigem Sandstein entwickclt. Diese 

Gesteine zeichnen sieh durch eine cigcnthiimlich gelbe Verwittcrungsfarbe aus, welche schon aus grosser Feme 

sich scharf von der Farbe der Kalkfelsen abhebt. Auf dem Gipfel des Ptous linden sieh an den Abwitterungs- 

Ibiehen des lichtgelblichgrauen diehten Kalkes ziemlicb zahlreiche Spuren von Rudisten und Korallendurch- 

schnilte. Es ist wolil als ziemlicb sicher anzunelunen, dass dem l'asseinschnitte von der Quelle Perdikovrysi 

gegen Kokkino cine StOrungslinie cntspricht. Der Ptousgipfelkalk dlirftc jenseits derselben im W. nur noch 

durch die scbmalc Kalkzunge unter Perdikovrysi vertreten sein, dem unteren Klippenzuge des Ptouskammes 
diirfte der Kalkzug oberhalb Kokkino entsprechen, vviihrcnd der in (lessen Fortsctzung gclegene Kalkkamin im 

Osten vom Passe selbst wohl eiuem noch tieferen Kalkniveau zuzuschreiben sein wird. Vom Kloster fiihrt der 

Weg erst noch gegen 0., dann gegen N. und endlich durch eine wildo Sehlucht gegen NO. hinab zum 
Metocbi an der Skroponeri-Bai. Der Kloster-Schieferzug setzt noch eine Strecke weit nach 0. fort, spater aber 

trifft man nur noch auf Kalk, der in vcrscbicdenen Richtungen zerkluftet isl. Der Sehieferzug, der unter dem 

Kalkkamme von Kokkino liegt, scbeint in dem Thale im N. unter dem Kloster nieht fortzusctzeu. Der hohe 
Kalkberg im Osten liber dem Metochi in der Skroponeri-Bai zeigt eine deulliche in siidlicher Richtung einfal- 

lende Sehiehtung. Wenig westlieh vom Metochi entspringen knapp am Ufer des Meeres machtige Quellen, 
welche seitjeher als eincr der Hauptauslliisse desKopai's-Sccs angesehen wcrden. Von da gegen Larymna fiihrt 

ein steiler Weg iiber Kalkfelsen bergaufwarts, die linkseitigen Berge zeigen Kiipfe, die rccbtseitigen Sehicht- 

Hachcn. Das Einfallen ist bier ein siidsLidostliebes bis siidliches, weiter gegen W. ein mehr slidsudwestliches. 

Das Streiehcn stimmt also nicht ganz mit dem orographisclieu Hlreiehen der Skroponcri-Bergziige, wohl aber 

mil dem Streiehen der Schieferztige von Hagia Pelagia iiberein. Gegen (bus Kephalari oberhalb Larymna bcrab 
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4 Alexander JBittner. 

bestehen alle Bei'ge fortdauernd aus Kalk, in den vielen Mulden liegt Zerra rosaa. Nirgends bemerkt man audi 

inir eine Spur einer Schiefereinlagerung. Das grosse Kephalari batte zur Zeit (15. Mai) bereits seit 8 Tagcn 
zu flicssen aufgehSrt. Weiter nntcn in der Kalkschlucht bei den Mlihlen aber war nodi viel Wasser, welches 
offenbar eineni tiei'eren Ausflusse entstammt. Am linken Ufcr bcobachtct man ein Fallon dor Kalke nach Slid. 

Alle Kalkberge obeiiialb Larymna sind sehr flach und rait Blocken iibcrsaot. Bei Larymna wird rothe Kalk- 

breccie rait wcissen und grauen, zurn Thcile hohlen und zcrfressenen Kalkbrockon als Baustein verwendel. 

Sehiefer findet man audi hiernicbt. Leake (Travels in Northern Greece, p. 289) erwalmt eineStelle imStrabo, 

nach welcher bei dem oberen locrisdien Larymna ein See bestanden liaben soli, und sucht diese Angabe rait 

den gegenwartigen Verhaltnissen in Einklang zu bringcn, welchem Versuche sich aber einige Schwierig- 
keiten dadurch entgegenstellen, dass (vom Kopal's-See abgesehen) gegenwiirtig ein See iiyler Nahe nirgends 

existirt. Das ziemlicb ausgedehntc Muldenthal des Kephalari obor dera heutigen Larymna wiirdc indess recht 

gut diesem See entsprechen, wenn man annehmen diirfte, dass die Schlucht gegen das Mcer binab erst in 

historischer Zeit so weit ausgcholt wordeu sei, dass der fragliche See vollstiindig entleert werden konnte. Da 

indessen in dieser Bichtung die altcn Schachte (zvvischen dem KopaYs und dem Kephalari) liegen, wclcbe 

liehul's Regulirtmg des Wasserstandes des KopaYs angelegt worden sind, so ist wohl die Moglichkeit nicht aus- 

geschlosscn, dass audi zur Trockenlegung des ehemaligen Sees von Larymna Mcnschenhande mitgewirkt 
haben, dass also die Entwasserung des fraglichcn Larymna-Secs zu den Vorarbeitcn zur KopaYs-Regulirung 

gehort babe. 

Von Larymna gegen Martini sind zur linken Seite hohere Kalkberge, recbts dagegen flachc Hligel. Der 

Weg durchschneidet sehr oft weichcs wcisses Gestein, welches sich als zersetzter dolomitischer Kalk erweist. 

Audi bier noch scheinen die Schichten gegen S. oder SSW. einzufallen. 

In den Mulden und Thalern liegt auch hicr Terra rosea und Breocie. Erst Martini selbst liegt auf compactem 

Siisswasserkalke, der von der kleinen Anhbhe rait Kapelle im SO. vom DoH'e als sehr markirt hervortretender 

Abhang sich gegen NW. fortsetzt. Die unteren Schichten sind sandigkalkig und dUmiplattig, hiiher aber liegt 

graublauer, dickbankiger, zum Theile sehr liichcriger und mit spathigen Hohlraumen durohzogener Kalk, 

welcher Helices, Planorben, Lymnaeen, Valvatcn etc. ftihrt und dem Siisswasserkalke von Limni auf FAiboea 

zum Verwechseln ahnlicli sicbt. Er dient in Martini als Baustein. Von Martini aus gcseben, scbeint die ganze 

flachc Aetolimas-Halbinsel aus altera Kalk zu bestehen. Ob nicht gegen das Meer Siisswasser tertiar ange- 

lagert ist, lasst sich von hicr nicht entscheiden. Nicht einmal die weissen Abstiirze, wcldie man zu Scbiff von 

Ohalkis kommeiid, an dicsen Kiistcn gewahrt, kdnnen als filr Tertiar beweisend gelten, denn sie iimlen sich 

auch im S. des Aetoliraas und bestehen bier aus Doloinitschutt. Aber allerdings sprieht der Umstand, dass 

mehrere Ortschaftcn auf dieser llalbinsel liegen, sehr daftir, dass sie nicht ganz aus altera Kalk bestehen moge, 

und die vcillige Identitat der Siisswasserkalke von Martini und Limni lasst es ebenfalls als wahrscheinlich 
erscheinen, dass audi zwischen beiden Orten ahnliche Bildungeu zu finden sein werden. In der That flihrt 

Spratt (Quarterly Journal, XIII., p. 178) an, dass das ganze Vorgcbirge von Malesina aus laeustren Tertiar- 

bildungen bestehe, aus welch en der llippuritenkalk inselartig auftaudic. Diese Silsswasserschichten fallen 

unter einem Winkel von 10° gegen SW. Aber auch bei Spratt fehlen nahcre Angaben tiber die Verbreitung 

dieser Gebilde. 

3. Von Martini iiber Kokkino und Karditza nach Megalo-Mulki, 

Dererste lliigel, welcben man, vom Brunnen unterhalb Martini komraend, unigeht, ist alter Kalk, die 

unterstcn Banke weiss, feinkornig und stark dolomitisch. Die flachc Gestalt dieses Httgels, weldier ganz aus 

Kalk bestcht, kann zum Theile mit als Beweisgrund fiir die Annahme gelten, dass dor Aetoliraas wenigsteiis 

im S. von altera Kalke gebildet wird, von welchem sich der Siisswasserkalkzug in Contour und Karbung nicht 

umleutlich abhebt. Man beobacbtet bier sofort wieder das constante Einfallen gegen SW. oder SSW. Das 

Kephalaribecken bleibt links liegen. Gegen den Kopalfs-See hinab (auf dem Wege, liings (lessen die alien 

Schachte liegen) sieht man sehr schiiu vor sich die parallelen lliigclkelteu im N. des ptoischen Oebirges, 
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Der geologische Bau von Atlika, Boeot/'en, Lokris und Parnassis. 6 

Welche sich bald erheben und verbreitern, bald niedriger und schmaler werden. Wo sie nieht ganzlich rait 

Schutt und Blbekcn iiberdeckt sind, nimint man meist auf ihren Hohen eincn naoh N. steil abstiirzenden Kalk- 

kopf wahr, wahrend die SUdgehange durehaus sehr flach Kind. Im Stlden dieser niedrigen Kalkberge erheben 
sich die hohcrcn Massen des Pious, deren Fuss von Schicfer gebildel wird, iibev welohcm sich die zackigen 
iMauern des Kokkiuo-Kammes und des eigentlichen Pious iiber Kloster Hagia Pelagia aufbaucn. [(Siehe 

Tab. I, Fig. 3.) Der Kokkino-Schieferzug scheint sich von hicr gesehen gieich im 0. des Perdikovrysi-Passrs 

auszukeilen. An einem der grosscren nordlichen Kataoothren fallen die dicken Kalkbankc nach SW. und 

werden von NW. streichenden und sehr steil nach NO. einfallenden Kltiftcn durchsetzt. Der ganze oslliclie 

Tlieil der grossen NO.-Bucht des Sees war bereils (.16. Mai) cine trockene Ebene, durch die sich in vielfachen 

Windungen trfig und scblammig der Mavronero scldangeltc. Hie und da waren kleine Mulden ganz erfiillt mit 

losen Bohnerzanschwemmungen. Am grossen Katavothron ist der Kalk dickbaukig, lichtgelb, etvvas thonig, 

sehr fein krystallinisch. Bei Anna'honing an die Knlkhiigcl im N. von Kokkino sieht man deutlich die liber 

die ganze Erstreckung der Abhange in wellenformig gcbogenen Linien verlanfenden Kiipfe der nach S. oder 

SW. einfallenden Kalkbanke. Bis zum Doric Kokkino hinauf ist Kalk anstehend. Hicr erst begimit der 

Schiefer. Gegen 0. scbauend bemerkt man, wie derselbe jenseits des Perdikovrysi-Passcs zum Theile 

zvvischen dem Kalke auszukeilen scheint, zum Theile aber auf dem Kalke des jenseitigen Berges aufliegend 
qucr durch den Pass hiniibersetzt und demnaeli mit dem Schieferzuge identisch sein muss, vvelcher unter 

der unteren Klippenreihe am Wege vom Perdikovrysi zum Kloster liegt. Gegen W. am Wege von Kokkino 

nach Karditza scheint ebenfalls ein Auskeilen des Schiei'ers zwischen Kalk einzutretcn, und wo der Weg 

gegen S. umbicgt, beobachtct man nur Kalk. Sobald man aher die nordslidliche Richtung crreicht hat, zieht 

ein Schieferhorizont die linksseitigen Gehange herab und verschwindet gegen rechts zwischen den flachen 

Kalkrucken. Es folgt sodann noch ein viel machtigerer Schieferzug, weloher liber die Hauptmasse des Kokkino- 
gipfelkalkes liegen muss und da maebtig nach W. fortsetzt. Ein weilerer Zug endlich liegt im Thale von 

Karditza gegen Sengena, und auoh dieser sctzt nach W. fort. Der Sandstein dieses Schieferzuges ist bei Kar- 

ditza sehr hart, zum Theile quarzitisch und fallt vollkommen deutlich unter den Kalk ein, der die mittlere 

Kopais-Bucht im N. begrenzt, wie man dieses sehr deutlich in der Schlucht beobachten kann, welchc von 

Karditza durch diesen Kalkzug in stidwestlicher Richtung zum See hinabfiihrt. Das Einfallen ist hicr ein 
s'udwcstliches. An dem niedrigen Passe zwischen der mittleren Seebucht und der Ebene von Sengena zeigt sich 

weisse Farbung, wohl von Tertiar berrllhrend. Von hicr fiihrt ein Weg zwischen Seeufer und Klippen weiter. 

Auch bier besitzen die Kalke noch das slldwestliche bis sitdliclie Einfallen. Diinne Lagen wechseln mit iiber 

klafterdicken Banken. Weiter gegen S. verliert sich diese regelmassige Lagerung, Knickungen und Kriim- 

rnungen stellen sich ein. Gegeniiber dem Phaga endlich, noch an der Nordkliste der stidlichen Bucht, zeigt 

sich ein Einfallen in nordlicher Richtung, dann folgen einige flache Wellen bis zum Phaga, an (lessen Fussc 
gegen den See Serpentinschutt erscheint, der vielleicht dem Tertiar zuzuzahlen ist, obwohl die Mogiiehkeit, 

dass er den Kalk des Phaga unterlagere, niclit ausgeschlossen ist, indem sich spater ganz ahnliche Verhalt- 

nisse am SUdfusse des Helikon von Zagora fanden. Weiter gegen SW. verfiachen die Kalkhtlgel vollstandig, 

d. h. zwischen ihnen liegt liberal] sicher tertifires Serpentinconglomerat. Jenseits beginnen bereils die Kalk- 

vorhtjgel des Helikon. 

Es ertibrigt noch, die im Gebiete iistlich vom Kopai's-See gemachten Beobachtungen durch die bereits in 

der Literatur vorhandenen Nachriehten zu erganzen, 

Fiedler theilt mit, (lass im NO. von The ben auf dem Wege zum vorlassenen Kloster II. Soliros auf dem 

Gebirge Hornstein, dann Serpontin und darliber dichter Kalk anstehe. Am Nordufer des Likeri-Sees (es diirfte 

sich das auf den vvesllichen Tlieil des Sees beziehen) zeigt sich unter dem Kalke ihoniges gebogenes Gestein; 
der Kalk hat nur hie und da Andeutungen von Sehielitung und fallt 30° nach N. Der thoiiige Kalkschiefer 

bei Kokkino fallt nach S., dasselbe gilt von dein Kalke bei den Katavothren. Am Abhange des den Mecrbiiscn 

von Skroponeri gegen S. begrenzenden Berges tritt unter dem grauen splittigen Kalke, der ^versteinerte Tubi- 

poriten" fiihrt, dunkelkirschbrauner Jaspis und rother Eisenkiesel zu Tage. Auch im NW. von Topolias land 
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6 Alexander liittner. 

Fiedler ein Stuck Kalk voller Tubiporen, ebenso vvie er spatcr solche in Drachmano 8ah. Sollten dafnit nicht 

Auswitterungen von Radiolitensehalen gemeint sein? 

Russegger gibt an, dass die Gesteinslagen des Kalkes am Kopal'8 b. 5 streichen und li. 23 rerflftcben, 

an der Kiiste aber gerade ontgegengcsetzt, h. 11. (flier kann wold nnr die Kttgte zwiseben Lukisia und Ghalkis 
gemeint sein!) 

Aus Sauvage's Angaben sei entnommen, dass bei Rhado rotbe und grime Schiefer auftreten, dass das 

.Streiolien im S. der Bai von Karditza cin westsiidwestliclics ist, dass die IJmgebung des Paralimni-Sees 

grossfentheils aus Tertiar bestcht, und dass zwiseben Lukisia and Chalkis der compaetc Kalk gegen W. 

oder SW. einfallt. Ganz besonderes Gewicht legt Sauvage auf den Urn stand, dass der Verhmf der unter- 

irdisehen Abzugscanale des CopaTs parallel der Sehiehtung gebe, was allerdings in mehreren eclatanten Fallen 

gewiss riebtig ist, so fUr den Likeri-Canal, fur das grosse Kephalari der Skroponeri-Bai. In eineni Falle 

jedoeb, in dem des Kephalari von Larymna, dUrfte dieses Gesetz keinen Anspruch auf Geltung baben. Dieser 

Ausfluss scheiut vielmehr eincr Querspalte im Kalkgebirge zu entsprccben. 

J. Schmidt (Petcrmaim's Mittbeilungen 1862, p. 332) gibt an, dass an der Einmtindung der theba- 
nisehcn liaehe in den Hylicasee anstehender Serpen tin zu linden sei. 

4, Von Skripu uber Kolaka nach. Talandi, 

Skripu liegt am ostlichsten Ende des Durduvana-Bcrgzugcs, des Acontius der Alten, an der Stelle, wo 

sieb die Triimmer des alten Orehomenos linden. Der Durduvana-Bergzug zeichnet sich dureb seine gcradezu 

ersebreckende Kahlheit aus, und er ttbertrifft in dieser Hinsicht noch bei wciteni den Hymettus bei Atben; dieser 

Umsland tritt beim Durduvana-Gebfrge dcsto greller hervor, als sieb derselbe aus der fruchtharen, wobl- 
bewiissertcn Ebene des Mauvroncro erbebt, dessen bebuscbte Ufer dicht unter seinen wltstcn Gehiingcn dahin- 

ziehen. Dei der Akropolis von Orehomenos beobaobtet man ein nordvvestliehcs Streichen bei westsudvvestlicbem 

Einfallen der Kalke. Sie ftlhren nur ausserst sparlicbe Fossilspuren, darunter auch solche von Budisten. Am 
steilen Abstiege gegen N. zum Seeufer fallen die Bilnkc nach SW. I Inter ibnen liegt wcieberes Gestein, und 

/war zeigt sieb zunaebst an eineni flachen Hiigel flysebartiger Sandstein, concordant unter den Kalk einfallend. 

Dann flihrt der Weg dureb die flachc Gegend am Sec, an der Stelle, wo Tzamali liegt. Landcinwarts siebt 

man weisslicb- und rothlicbgefarbte Scbieferbiigel. Bei eincr Quelle mit Weidenbanmen tritt wiedcr cin Kalk- 

zug an den See bcran, in dem der Weg cine Zeit lang (schon am Nordufer) fortfiihrt. Dann komnit man an 

einigen Felscn vorbei, die aus eineni rotben zum Tbcile sehieferartigen, kalkigen Gesteine mit Jaspisbiindern 
in sehr gestdrlen Sebichten besteht, welches unter den bis jetzt durebscbrittenen Kalk einzufallen scbeint. 

Die zuniichst dariibcr liegenden Kalkbiinke sind licbtgrau gefarbt, sebr dicht und plattig. Der Weg fiibrt nun 

wiedcr dureb ein Stuck cbenen Landes und lasst links einen sebr flachen Schicferhligcl, der das siidostliebste 
Ende cines Sebieferzuges darstellen diirftc. Der naobste Hiigel, der jenseits der kleinen Ebene an den Strand 

berantritt, wird cbenfalls aus Schiefer bestehen. Der hohero Berg im W. von Rhado ist Kalk; vor ibm cine 

llalbinsol bildend, liegt noch ein kleiner Kalkhiigel mit eincr Tburinruinc, zwiseben beiden diirfte Schiefer 

durebzieben. Lei Rhado liegen nach Sauvage — wie sehon angefiihrt — rothe und grtlne Schiefer; ebenso 

zeichnet Sauvage bei Topolias und in der Nahe von Pavlo Schiefer ein. Der Weg gegen Kolaka fiibrl von 

der vorbcr ervvabnten kleinen Strandcbene gegen N. und benOtzt zum Anstieg eincn sehr liefen liaebeinriss, 
b'ings (lessen zunaebst grosse Sebuttniassen, unter denen hie und da rotbes kalkiges Gestein, vvie es iinmer in 

dor Nahe von Serpentin aufzutreteu pflegt, zum Vorschein kommt. An don Abbangen zeigen sieb Kalkfelsen. 

Bald ersc*heint cine ziendieh ausgedehnte Masse von Serpentin und Serpentinscbutf in sehr zersetztem Zustande. 
Da wo der Bach am liclstei, cingerissen ist und der Weg steil anzusteigen beginnt, liegt— offenbar Uber dem 

Serpentin - gelbliehgrauer, mergeliger, plattiger Kalk, dariibcr cin rotldiobes, sehieferigkalkiges Gestein, 

dann i'olgt, noch einmal derselbe Kalk, tfber dem ein sehr zersetztes, mergeliges, an die bunteri Merge! 
erinnerndes Gebilde folgt, endlieb folgen die mSehtigen liiinke des gcvviibnlichcn grauen kalkes. An der 

redden Racbseite ziebl dieser obere Kalk an ciner Stelle in sebr geneigtcr Stelluug lief liinab,  vvobl in Folgo 
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Der geologische Ban von Attika, Boeotien, Lokris und Parnass is. 

von Unterwaschung abgesunken. Die Passhtfhe selbst, sowie die bcidcrseits davon wahraefambareia H(5nen 

sind Kalk. Sowie man in das grossc flache Muldenthal VOJI Koiaka, hinabgestiegen ist, ist der Kalk an der 

Oberfliiche verschwunden, und alles weit und broil ist mil rotliem Lebra und zahlrciohen KalkblOcken — einzeln 
und in ganzon Ilalden — bedeckt. In den tiefercn Einrissen konimt hie und da rothcs kalkiges und ein eigen- 

thttmliches gelbgraues, rauchwackenartig zerfressenes Gestein zum Vorschein. Uber deni rotlien liegen hie und 

da,, z. IS. bei der Quelle unterhalb Koiaka, noch einzelne Fetzen von grauem Kalk, wohl Denudationsttberreste. 

Koiaka ist der beste Ausgangspunkt I'iir eine Beeteigung des Chlomogipfels (1081 M.). Man beobaehtet beim 

Anstiege ein sttdsUdtSstliches Einfallen, welches unveriindert bis /aim Gipl'el anhalt. Der Chlomogipfel und, 

sovveif, dies beobaehtet werden konnte, die gesammte sloeki'brmige Masse des Chlomogebirges (mil, Ausnahme 

vielleieht der sttdlichsten Abhtage) bestebt aus einem weissen, feinkdrnigen, selir stark dolomitischen Kalke, 
weleher ganz dem zwischen Larymna und Martini beobachteten gfeioht. Fa- zeigt eine sandige Verwitterungs- 

fliiclie und ist besonders an don Abh&ngen in der lliihe von Koiaka sehr angcgriffen, wobei er zunftchst ein 

rauchwackenartiges Ausseben annimmt und endlicb in Schutt und Grus zerffillt. In diesem weissen, ganz 

zersetzten Gestcine liegen allenthalben noeh niehr oder weniger frische Brocken. Tiefe Schluchten mit viillig 

kahlen, blendend weissen Wiinden sind darin eingerissen. An der Spitze des Chlomo aber ist dieses Gestein 

ausserordentlich zahe und lest, und diese hartere Consistenz bedingt wohl die eigcntbiimliehe spitze und 

scliarfe Kegelgestalt des Chlomo und die hervorrageude Stellung, die dieser wcithin sichtbare Berg unter 
alien nordlich von der grossen boeotischen Niederung liegenden Hohen einnimmt. 

Die Aussieht von der Ilohe des Chlomo ist scbr lohnend. Gegen SW. erseheinen die vorliegenden Kalk- 

iind Schieferztlge in grosser Schiirfe. Am weitesten entfernt der Durduvanazug mit drei mauerfdrmig iiber- 

einander sich aufbauenden Kalkschichtkbpfen. Tin Norden davon das breite flacbe Schiefcrterrain von Tzamali 
westwiirts, dann die breite Kalkzone des Mavrovuno und seiner westlicben Fortsetzung, des Vetrisagcbirges, 

ausser dem hohen Rttcken im S. aus mehreren parallelen schwacheren nordliehen Kalkketten gebildet, von 

denen die meisten steil abgebrochene KOpfe dem Chlomo zukebren. Dann tritt besonders seharf und steil der 

lange Kalkzug, der von Abae gegen SO. verlauft, hervor; er bildet bis zum See sich erstreckend eine fast 

uiiunferbrocheiie Klippenlinic. Ob zwischen ihm und dem Mavrovuno Schiefer sich cinschaltet, ist von bier 

nicht zu eruiren, im W. mag dies wohl der Fall sein. An den Nonlgehiingen des Kalkzuges von Abae reicht 
weicheres Gestein hoch hinauf. Im Norden des Thales von Exarohos endlicb beginnt die breite Masse des 

Chlomo selbst anzusteigen. An den kahlen Hohen im W. vom Gipl'el sieht man die Schichtlinien weithin uber 

Berg und Thai nach NW. fortsetzen. Im N. scheint das gauze Gebirge aus Kalk zu bostehen. Jenseits 

desselben, von Skanderaga gegen Zeli, erstreckt sich ein niedrigercs und flacheres Terrain mit sanft 

gerundcten Bergformen. Nicht so klar sind die Vcrhallnissc gegen 0. Alles ist viel tlacher und ver- 

waschener. Das breite Thai von Koiaka ist im N. und S. von hoheren Kaikbergen eingefasst, gegen 0. 
dagegen offen. Die sanft gegen S. abdachcnde Gcgend im W. von Martini scheint ahnlich mitjttngeren Bil- 

dungen bedeckt zu sein, wic das Thai von Koiaka, doeh lasst sich das auf diese Distanz nicht mit Sieherhcit 
erkennen. 

Hat man den flachen Rttcken iiberschritten, iiber welchen der Weg von Koiaka gegen Talandi zunii.chst 

iiihrt, so begegnet man Brocken eines diohten, hie und da mit spathigcrfiillten Iloblraumen durchzogenen 

Travertins mit Pfknzeiispureu, weleher links vom Wege einen kleinen plateaufOnnigen Hiigel zusammenzusetzen 
scheint. Jlechts vom Wege dagegen bestchen die Abhftnge aus sehr stark zersetztem Serpentingestein (Quellen). 

Bald gelangt man in eine enge Scbluoht zwischen stcilen Kalkwandcn. Es ist der Chlomokalk, (lessen weisse 
Sehutlhalden liberal! die Abhtage bedecken. Die Sehlucht oft'net sich aber bald wieder, die Abhange werden 

weniger steil, man tril'fl, eine Quelle am Wege, iiber dem rcchts liegen bleibenden Kloster, mid bier stelit 

abermals Serpentin an, der sowohl holier oben als hier unter dein Kalke liegen muss. Der Weg ftthrt nach 

abwarts in ihm tort. Die hoheren, steilcren Berge weiter im 0. besteh.cn offenbar wieder aus Kalk. Uber die 

Abhange des Serpentina reicht iiborall miichtigor weisser Dolomitschutt herab, aueh Partien i'esieren Kalkes 

liegen hie und da. An eiuer Stelle erstreckt sich eine soiche Partie bis in die Ebene hinaus, im W. von einem 
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s Alexander Bittner. 

Giessbache begrenzt, jenseits dcsscn sieh ein bodeutender Schuttkegel aus i'esten Banken rotben Conglomerats 

gebildet an das Gebirge anlebnt. Unmittelbar iiber demselben treten die Halden des wcissen Dolomitschuttes 
selir weit berab. Irn W. von dieser Stelle erbebt sieh allmalig ansteigend am Rande der Ebene ein Bergzug, 

welcher dureh seine sehr dunkle Farbe autfallend mit dem im 8. davon liegenden lioheren Kalkgcbirgc 

eontrastirt. Er besteht aus sebr festem, zahem, serpentinartigem Eruptivgestein and besitzt eine anselinliebe 

Ilohe. Unmittelbar an seinem Fusse liegt Talandi. Der wold an 1600 Fuss hohe Berg Rodha, der sieh iiber 

der Stadt erbebt, zeigt gegen den Gipfel eine Absonderung in dicke Biinke, welebe WSW. streichen and SSO. 
einfallen. 

Dieser aus Eruptivgestein bestehendc Gebirgszug von Talandi setzt gegen W. fort. 

5. Von Talandi iiber Abae naoh Kararnussa. 

Nicht weit westlicb von Talandi passirt man einen tiefen Bacheinriss, dnrch welehen ein aus flachen 
Conglomerat- nnd Schuttbanken gebildeter bedeutender Schattkegel aufgeschlossen ist. Etwas holier in diesem 
Wasserrisse stent bereits Serpertin an. Rechts vom Wege reicht das Conglomerat booh binauf, jedoeh auoh 

bier stiisst man bald anf das Gestein des Scrpentinzugcs, abcr nicht niehr auf das feste des Rodha, sonde rn 

auf zersetzte, schicfrigc Massen. Den Bachlauf anfwarts bliekend gewahrt man im Ilintergrunde recbts schon 

die Kalke des Chlomo mit ihren grellwcissen Schutthalden. Da- wo sieh zwei Bacblaufe vereinigen, liegt in der 

Gabelung noch Serpentin. Man bcobacbtct da, wo das Gestein etwas plattig wird, an mohreren Stellcn ein 

siidsiidwestliches Einfallen. An dem zweitcn tiefen Bacbrissc angelangt, hat man am jenseitigen Ufer einen 

Berg vor sieh, welcher nnten aus Serpentin, oben aus Kalk besteht. Veiiiisst man bier den auf der Karte 

verzeichncten Weg, um diesen Kalkberg von S. her zu umgehen, so konimt man schon nacb wenigen Schritten zu 

ciner Stelle, an welcher der Serpentin des rcchten Ufers sehr deutlich bei westnordwestliehem Streichen gegen 

SSW., also unter dem Kalk des crwahnten Berges einfallt. Thalaufwiirts iibersieht man sehr genau die Grenze 

zwischen Kalk and Serpentin. Die I'asshohe im SO. des mehrgenannten Kalkberges besteht noeh aus Serpentin, 

ebenso die Basis des nachstansohliessenden Kalkberges im SO., woselbst sieh der Serpentin noch ins niichst 
siidliobe Thai hertiberzicht. Die Kalke selbst zeigen deutlich ein Einfallen in siidlicher Richtiing. Von der 

nicdrigen PassbOhe berab bis zur Stelle, wo der Weg mit dem vorher verlassencn sieh wieder vercinigt, hat 

man bciderscits nur mclir Kalkberge, recbts schon sehr nicdrig and flacli, links dagegen die lioheren Abhange 

des Chlomo-Stockes, die so vvie im N. stark mit weisseni Scbntt iiberdeekt sind. Weiter bis gegen den aus der 

Mitte des Tbales aufragenden Kalkfelsen, der die Kuinen des aiten Hyampolis triigt, herrscht der Kalk. Man 

liisst Hyampolis recbts liegen und biegt in das breite Thai von Exarchos ein. (m N. werden die Abhange von 

Kalk gebildet, im S. aber steigt ein weicheres Gestein hoch his unter die Kalkkiipfe hinan, welches sieh in 

der Naho des alten Exarchos in einigen Iliigeln audi aus der Ebene selbst erheht. Beim Aufstieg zu den poly- 

gonalen Mauerresten des alten Abae erweist sieh das Gestein als scrpentinartig, abcr sehr zcrsetzt, grtin Oder 

rolb von Earbe. An der Nordscitc des Tbales ist ebenfalls ein Streifen weicherer Gebilde, wold desselben 

Serpentins, an die KalkgehMnge angelehnt; in seiner Mitte liegt Exarchos. An dem Huge] im N. der Stelle, 
wo das alte Exarchos stand, scheinen die Schichten nach N. einzufallen. Von Abae gegen S. gesehen, zeigt 
sieh, dass das breite Gebiet zwischen bier und dem Mavrovuno grOsstentbeils aus Schiefer hestehen muss. Der 

nai'bste Bacbeinriss im S. von Abae scbeint ganz in Kalk zu liegen. Dann aber folgt im S. der Quelle (S. von 

Abac) boginnend ein nach 0. fortsetzeuder scbmaler, steiler Kalkkamm, unter vvelchem im N., (lurch die grell- 

gelbe VorvviUeningsiarbe sieh verrathmid, Sehiefer binzieht. Der Schiefer selbst setzt in NVV. fort in einem 
llacben Riicken, der Kalk dagegen versebvvindet in dieser lliclitung. Vor der Quelle passirt man audi tbat- 

siicblicb einen Aufsebluss. in dem sieh Schichten. rlyschartigen Gesteines zeigen, dem erwiibnten Scbieferzuge 

entsprechend. Das flachhtlgelige Land im S. der Quelle ist grosstcnthcils von Sebutt und Blocken iiberdeekt, 

doch dttrfte der Untergrund durcbaus aus schieferartigen, zumTheile auch aus Serpcntingestcinen und rotben 

kieseligen KaJken besteben, die nur hie und da in Wasserrissen wahrzunebmen sind. Gegen 0. erbebt sieh 

dieses Terrain zur sehr flachen Wasserscheide gegen den KopaTs. 
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Der geolocjische Ban, von Aft/'ka, Boeofieii, Lohris und Parnassis. 9 

An den Abhiingen des Mavrovuno reicht das weiche Gestein (hier von rother Farbe) zieinlich hoch hinan. 

Am Fusse dieses Gebirges nacli W. zieheud passivt man nodi oinen kleinen, dem Mavrovuno vorgelagerten 

Kalklitigd, vielleioht cine abgesnnkene Scholle, und erreicht dann wieder den geraden Weg von Talandi. Die 
Kalkc des Mavrovuno-, sowie des Vetrisa-Znges fallen flach in stidlicher Riditung. Zwischen dem Mavrovuno- 

nnd Durduvana-Zug scliiebt sicli der ungewObnlich breite Schieferzug ein, dessen Ostende schon in dem frtt- 

heren Durchschnitte berilbrt wurde. Dieser Zug, der gar keinen Serpentin zu besitzen sclieint, erhebt sicli in 

derMitte zu einer verhaltnissmfissig grossen Hcihe, und schickt dem entsprechend cine breite Zunge gegcn W. 
Dass cr unlcr den Durduvana einfallt, ist schon im S. von Tzamali viillig siclicr beobachtet wordcn. Ob nun 
alio die hier aufgezahlten Kalk- und Schiefcrziige concordant nach derselben Richtung fallen, und also mit 

cinander weclisellagern, ware wohl auf dem zuletzt bescliriebeiien Wege kaum mit Sicherheit zu entscheiden. 

Dass dies aber dennoch dor Fall sei, daftir sprioht wohl sehr entschieden die vollig constatirte Wechsel- 

lagerung verschiedencr Kalk- und Schieferhorizonte bei Kokkino und Karditza, als deren Fortsetzung die 

hier besprochenen Kalke und Schiefer wohl aufzufassen sind. Audi die Ubersicht, die man vom Cblomo-Gipfel 

aus geniesst, spricht zu Gnnsten dieser Anschauung. Dass nicht einige schwache und untergeordncte Wellen 

mid Biegungen hier vorkommen konnten, dies zu behaupten ware zu viel gewagt. Sicber beobachtet aber 

wurden solche nicht, ebensowenig wie auf der Linie Martini-Karditza und das constant herrschende Einfallen 

ist hier wie dort ein durchschnittlich nacli S. gericbtetes. Wahrend im 0. vom Copal's in den Wechsellagerungen 

des Ptoischen Bergzuges der Schiefer die HauptroUe spielt, tritt derselbe hier — ausgenommen zwischen 
Durduvana und Mavrovuno — entschieden gegen serpentinartiges Gestein in den Hintergrund. 

Nachtraglich sei noch erwiihnt, dass in den Kalken von Abae sicli zahlreichc diinne, gebogene Formen 

von sphaerulitenartigen Rudisten linden, die hie und da in ganzen Ra'nken wirr durcheinander liegen. An einem 

Blocke fand sicli audi ein vollkoinmen ausgewittcrtes Schloss der Unterschale eines Sphaeruliten. 

Betrachtet man das bisher besprochene Gebiet, dessen Ostgrenze der Canal von Euboea bei Chalkis, 

dessen Westgrenze aber eine Tiefenlinie, in welcher die Strasse von Chaeronea nacli Talandi fiihrt, bildet, als 

Ganzes, so ergibt sich, dass man es hier mit einem machtigen Complexe von Gesteincn zu thun habe, weiche 

insgesammt nach S. einfallende Schichten zcigen und einander concordant zu iiberlagern scheinen. Das 
unterste Glied ist der Serpentin von Talandi; darUber folgt cine maehtige Masse dolomitischen Kalkes, der im 
W. zu grosser Ilolie sich erhebend den Gipl'el des Cbloino bildet, gegen 0. aber in tieferem Niveau mit 

genau denselbcn petrographischen Charakteren bei Martini und Larymna sich wieder findet und wahrscheinlich 
den flachen Riickcn des Aetolimas zum grossten Theile zusammensetzt. (iber ilnn liegt im W. in geringerer, 

im 0. in grOsserer Miichtigkcit dichter, reiner oder thouiger Kalk and liber diesem beginnt eine Wechsel- 

lagerung von Schiefern und Kalken, doch so, dass in den Schieferziigen im W. (der Serpentinmasse von Talandi 

enfsprechend) serpentinartige Gesteine gegeniiber dem reinen Schiefer iibervviegen, im 0. dagegen fast aus- 
schliesslich Schiefer und Sandsteine vorherrschen. Als oberster Horizont dieses Complexes ist der Kalk des 

Durduvana-Bergzuges im W., im Osten aber der Kalk slidlich von Karditza zu betrachten. Wahrend aber 
slidlicb vom innner noch gegen S. einfallenden Durduvana-Kalke die breite Kbene des Mavrovero folgt, beginnen 

im S. von Karditza die Schichten nach N. einzufallen; es folgt also hier eine Synclinale uml im Phaga wahr- 
scheinlich audi noch eine Anticlinale, die allerdings nicht nlilier studirt ist. Nnr soviel iMsst sich sagen. dass 

im S. einer Linie, die etwa in der Richtung Sengena-Hungaro-Lukisia verlaufen wttrde, das constante Einfallen 

nach S., welches im N. bis zum Canal von Euboea, berrscht, aul'hort and der eiitgegerigesetztcn Fallrichtung 

Platz macht. 

Ferner stelltsich heraus, dass im Westen das Hauptstreichen der Schichten eine allgemeine nordwestliche 

Richtung einhalt, wahrend dasselbe welter gegen 0. eine mehr und mehr ostliche bis ostuordostliche Richtung 
anzunehmen bestrebt ist. Mehrfache Qucrbriiche, immer nahczu radial auf das Streichen, dnrchsetzen das 

ganze Gebiet; ein soldier sclieint in nahezu sudsiidwestlicher Richtung liber Kolaka zu veiiaufen und sein 

westlicher Fliigel diirfte abgesunken sein, denn im Osten von dieser Linie tritt an mchreren Punkten Sevpentin- 

gestein zu Tagc, wahrend dasselbe sich im W. davon gegen Talandi erst allmalig unter dem Chlomo-Kalke 

Donktohrlfteti der mntheni.-nafnrw. 01.   xrl.. Bd.   Abhandlun^ von NichrmUglledero. 1, 
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10 A lexander Bittner. 

wieder beraushebt. Kino andere Storungslinie sobeint durch don Perdikovrysi-Pass in fast nordsttdlicher Rich- 
tung zu verlaufen; endlich sind die complicirten und unklareu Vcrhaltnisse zwischen Kalk mid Sorpontin ini 

Gebiete Ton Moriki und Lukiei wold ebenfalls einer StOrung des nonnalen Schichtbaues zuzuschreiben. 

Es ertlbrigt bier nur noch auf eine merkwUrdige Angabe binzuweisen, welche sicb bci Spratt (Quarterly 
Journal, XIII, p, 181) findet. Nachdem erwahnt worden ist, daws am Fu»se dor Akropolis von Opus (Talandi 

OkSO.) sicb Serpentin findet, durcli wolohen die Schiefcrgesteine, die liior unter (>0° naoli >SW. fallen, dunkel- 

gefarbt wurden, wird bemerkt, dass der Htigel unmittelbar Hber Talandi aus einer Masse von rothem Tracbyt 

von jtingerem Alter bestehe. Ioli kann diese Angabe nicbt bestatigen, denn wie bcreits bemerkt, envies sich 

der gauze miichtigc Bergzug, an dessen Fusse Talandi liegt, als aus selir zahem, don Ohlomo-Kalk unter- 

lagernden serpentina rtigen Eruptivgostein besteheud, und da speciel! der Berg unmittelbar iiber Talandi bestiegen 
wurde, so ist es kauni denkbar, dass ein traebytisehos (iestein iibersehen vvordon ware. Als ioh ini Jabre 1875 

als Begleiter des Horrn Tb. Fuchs In der Seala von Talandi war, fielen mir tinter den Bausteincn dor Mauser 

daselbst mebrerc Tracbytblocke auf, die ioh ft'ir Schiffsballast, vvic man ihn ja an einom so uralton Hafenorto 

zu erwarten bereobtigt ist, liielt. Leider babe ioli die Spratt'sehe Arbeit vor der Reise 1876 niobt Gelegenhoil 

gobabt zu sehen, sonst vviirde ieh libor die Herkunft dioser Gesteiue Erkundigungen einzuziehen nicht ver- 
siiumt baben. 

II. Westliche Halfte (von der Llnle Chaeronea—BogdanosAtalanti bis zu den Thermophylen). 

1  Von Karamussa iiber Merali, Kalapodi und Tachtali nach Hagios Konstantinos. 

DerVetrisa-Zug (Edylium), an dessen Niidfusse Karamussa liegt, bostoht aus Kalk, welcher, wie man sicb 

beim Abstiege gegen Belesi liberzeugen kann, in sttdlicher Richtung einfallt. In mehr als der halben H8be 

des Nordabbanges sobeint cine selir sohmale Einlagerung weioheren Gesteines durebzuziehen. Die nordlich 

dem Vetrisa vorliegenden niedrigen Berge sind ganz'aus Kalk gebildet, auf welchem solbst noch der Ort 

Belesi liegt. Zwischen Vetrisa und Palaeonoros erstreokt sicb eine weito wobl angebaute Niedcrung gegen 0., 

welche wobl als Grundgebirge einen Schiefcrzug baben wird; weicheres Gcstoin sobeint auoh an dem Sttdfusse 

des Palaeonoros von Kumbavos gegen 0. zu liegen. Die vvestliclistc Spitze des Palaeonoros gegeniiber Merali 

besteht aus ausserordcntliob regelrn&ssig geschicbteten Ba'nken eines diinkolgranon diobton Kalkes, die WNW. 
streichen und SSW. einfallen. Diosor Kalk enthalt selir seltene Durchschnitte einer Nerinella von langer 

dttnner Gestalt mit nur einer sehr stark borvortretendon Falte an der Aussonlippe. Man kann sio vorgleicho.n 

rait N. Matron en.ft* Orb. Tab. 159 aus dem unteren Neocom; aber auoh nut N. bisulcata A rob. (= Espail- 

laciana Orb. Tab. 164) aus dem Senon; letztore hat allcrdings ausser der sehr starken Falte dor Aussenlippe 

noch eine viel sehwacliero Falte an dcr Spindel und eine ganz rudimentarc am oberen Spindelwinkel. Auch an 

den) Exemplarc von Merali glaubt man wenigstens eine Andeutung dieser zweitcn Falte zu bemerken. 

[n dor Fortsetziing des Palaeonoros liegt sehon jenseits des Kineta ein sehwaoher Hiigcl von ganz Harbor 

Gestalt, welcher entweder aus Sobiefer oder aus tertiaren Bildungen bestehen muss. An ibm liegl das Dorf 

Merali.  Die Huge! bei Krevassara und den Kalyvien von Hagia Marina bestehen aus Kalk. 

An der Nordwestspitzc des Palaeonoros entspringen die reiohon Qucllen des Kineta, und gebon Anlass zur 

Enlstchung nicht iiubetraehtlicher Sttmpfe. Die Abhange, die man am Wege gegen Sphaka hinauf zur recbten 

sowohl wie zur linken Seite erblickt, bestehen durehwegs aus Kalk, welcher in Sphaka solbst ziemlieh zahl 

reicbe RudistentrUmmer eiuschliesst. Oberhalb Sphaka werden die Abhange von rothem Lehm, Conglomerat 

und Schutt bedeckt, welche Bildungen bis in sehr grossc lliihon an dem Passe selbst binaufreichen. Tn der 

Nahe dor l'asshrdio (doch auf dem Wege, der von Sphaka aus steiler hinanfuhrt, nicht auf dem von Drachmario 

kommenden) (iberscbreitet man zahlreiche Kalkbanke, die aus einer formliehen Muschelbreccie gebildet sind 
und von Bivalvcnresien ganz orfiillt worden. Parallel liegende Trl.tmmer betrachtlieh grosser Schalen liegen in 

einzelnen, aber nichts Erkennbares. Die Berge zur linken Seite scheinen durchaus nur Kalk zu besitzen. Das 

bohe Thai von Kalapodi ist mitjungen Bildungen orfiillt, und insbesondere gegen N. zeigen sioh in demse'ben 
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Der geologische Ban von Attika, Boeotleii, Lohris und Parnassis. it 

Terrassen von Stlsswasserkalk, der eiuzelne Planorben ftthrt. Kalapodi selbst steht auf einer solchen Terrasse, 

deren Schichten gcgen die Tiefe der Mulde stark geneigt sind. Ein zweiter, aus Stlsswasserkalk gebildeter 

Riicken liegt in dcv Mitte zwischen Kalapodi und Zeli, auf ilnn steht eine kleine Kirche des H. Georgios. Im 

N. von Zeli steigt das Terrain immer noch bedeutend an. Hat man die Hohen oberhalb Zeli erreicbt, so tiber- 
zeugt man sich einmal, dass dieselben durchwegs nocli aus jiingeren Bildungen und zwar aus sebr groben 

Kalkconglomeraten besteben, und sodann siebt man, dass man sich inmitten eines sebr ausgedehnten Gebietes 

tertiftrer Ablagerungen befindet, welches zum Theile von Kalkgebirgen umsehlossen ist, zumTheile mit den tiefer 

gelcgenen Einsenkungen und Niederungen offen communicirt. Solcbc Communicationsstellen sind: Im S. von 

Kalapodi liber den Pass gcgen Sphaka; zwischen Paleonoros und ilern Chlomo-Stock; im N. liber Agnadi gegen 

den Canal von Euboea; im W. in sebr grosser Breite gegen das Boagrius-Thal; im 0. endlich offnet sich das 

Gebiet vollstandig gegen die Ebene von Talandi-Livanataes, Der Serpentin und Kalk des Chlomo-Stockes 

verliert sich gegen W. linter diese tertiaren Bildungen. Ware man nicbt tiber die wahre Beschaffenheit der 
Ohlomo-Abhange unterrichtet, man wiirde von bier aus umsomelir den blcndend weissen Dolomitscbutt dersel- 

ben fur tertiare Mergel zu halten geneigt sein, als man bier auf selir grossen Hohen noch mitten in tertiaren 

Ablagerungen steht. Die Kalkbanke des sudwestliohen Auslaufers des Chlomo fallen von hier aus gesehen in 

sehr vollkommener Schichtung ausserordentlicb dcutlicb gegen S. Im NO. (nnterhalb Guleini) scheint — nach 

dm1 Farbe zu urtheilen — Serpentin zu Tage zu treten. Beini Ubersehreiten des tiefeingerissenen Thales 

zwischen den Conglomerathngelii im N. von Zeli mid dem Orte Tachtali zeigt sich, dass hie und da an der 

rechten (sttdlichen) Thalseite unter deni Tertiar alter Kalk zum Vorschein kommt, es muss derselbe wohl der 

Tzukamasse zugezahlt werden. Das Tertiiir selbst besteht hohcr vorwiegend aus Gonglomeraten, das Pluss- 
thal sclbst aber ist in machtige, sebr lockerc und erdige Ablagerungen von graubrauner Farbe eiugerisscn, 

wclche senkrechte AbstUrze an den Ufern biiden und thalaufwftrts als in gleicher lliihe fortlauf'ende Terrassen 

verfolgt werden konnen. Gcgen 0. ist die Farbe des Tertiftrs cine mehr gelblich-wcissc (Mergel?) and man 

siehl audi aus der Feme sehr dcutlicb, dass seine Schichten merklich gcgen S. geneigt sind. 

Oberhalb Tachtali erhebt sich ein aus altera Kalkc bestehender Berg, an dessen Abhangc noch weit liber 

das Do if die tertiaren Conglomerate hinaufreichen, welche hier mindestens dieselbe Seebohc erreichen, wie 

an den Hiigeln bei Zeli. 

Unter den GerBllen des Conglomerates finden sich auch solcbe, die Rudistendurchselinilte zcigen (Sphii- 

ruliten oder Radiolitcu). Die Tcrliiirlerrasse, die sich im Flusstbale nach aufwarts zieht und die Beckenaus- 

flillung im S. und SO. ist auch von hier sehr dcutlicb zu iiberseben. Gegen Skanderaga hinaus vcrllacht Alios 

immer mehr und mehr in sanftwelligen Htlgeln. 

l>iC KalkabslilrzC des Tzuka-Gebirgcs N.   sind sehr hocli  und  stcil.   Eine .Schichtung zcigen  sie 

durchans nicht. entsprechen demnach wohl am ehesten den KOpfen machtiger, in abgewandter Richtung ein- 

fallcuder Bftnke. Im W. des Tzuka-Gipfels liegt nur noch ein plateaufOrmiger Kalkberg, der ttbrige Kamm des 

Gebirges weiter gcgen W. wird von sanftgerundeten, rOthlichgeflrbten Massen gebildet. 

Im Wcilcrveifolgcn des Weges gcgen Agnadi bewegt man sich vollstandig in tertiiiren Ablagerungen; 
zur linken Hand siebt man die gegen S. eini'allenden Schichten des Kalkzuges iiber Tachtali, zwischen 

wclchen und den hohereu Spartia-Kalkzug sich das Congloincr.it zuugonformig einschiebt. Im Thale vor 

Agnadi trifft man beim Passiren des tiefen Wasserrisscs auf tertiare Tbone, Mergel und Sande; die erstereu 

enthalten Kohlenspuren und Prlanzenreste, worunter Coniferennadeln und -Zapfen. Die dem alten Kalkgebirge 
vor- und angelagcrtcn tertiiiren Bildungen fallen ebenso wie die alten Kalkc, aber weniger stark geneigt, 

nach S. Nur in dem eben erwalmten Bacbeinrisse ist das Einfallen der pilanzenfiihrenden Tertiiirniergel ein 

entgegengesetztes, dooh kahn diese ganz vereinzelte Ausnahme vieileicbt auf eine untergeordnete Stoning 

zuruckzufuhreu sein. Der aufl'allcnd kcgellonuige Hagios Ilias bei Agnadi SO. ist an der Westseite ebenfalls 

noch aus tertiiiren Ablagerungen gebildet, gegen 0. sclicincn jedoch an den Abhiingen iiltere Gesteine auf- 

zutreten. Dei hohe Spartia-Kalkzug ist gcgen 0. sehr stcil abgebrocben, und die gegen 0. in seiner Fortsctzung 

liegenden niedrigeren Berge sind zwar in der Grundmasse Kalk, aber sehr stark von Terliarscbutt Uberdeckl. 
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12 Alex a n d e r B i ttne r. 

Erst im 0. der grossen, gegen Longos hinaus durchbrechenden Sohluobt erheben sich wieder hfihere Kalkberge, 

welclie mit sebr steilem Absturz gegen N. sich bis nahe oberhalb Livanataes fortziehen und allmiilig unter das 
Tertiar hinabtauchen, welches bei Livanataes in grosser Maohtigkoit daran angelehnt 1st, sich naeh Norden 

henunschlingt und so die ganze Kalkmasse von alien Seiten umgibt. Audi an dieser ostlichsten Ecke hat es 

im Allgemeinen dieselben petrographischen Charaktere, nur linden sich darin audi einzelne spftrliche Banke 

mit zum Tbeile brackischen Conchylien, welche bereits von Spratt untersucht, neuerdings aber von Fuchs 
eingehender bearbeitet worden sind. Es verdient wohl des bistorischen Interesses wegen angefiilirt zu werden, 

dass scbon Russegger erwahnt, bei Talandi kiirncn nahe dem Strande des Meeres pliocane Muschelbftnkc 

vor, welche Angabe wohl auf die Fauna von Livanataes zu beziehen sein niochte. Audi die „Euphotide, Gabbro 
und .Serpentine" von Talandi kannte Russegger. 

Gegen den Canal von Euboea bricht die gesammte Kalkmasse des Epikncmidischen Gebirgcs sehr steil 

ab. Die derselben noch vorliegenden Htlgel sind wohl ganzlich aus Tertiar gebildet. Dasselbe erreicht seine 
bedeutendste Anscliwellung da, wo das Kalkgebirgc am niedrigstcu ist, also zwischen Agnadi und Longos. 

Von da zieht es audi keilt'brmig hoch hinanf gegen 0., wodurch wohl die Lage von Mciidoni bediugt wird. 

Von der Kirche Hagios Nikolaos (Quelle) hinab gegen llngios Konstantinos lindct man am Wege Brocken 

eines jungen leucitophyrartigen Eruptivgesteins, welches aber wohl, sowie die Bausteiue der Hauser der 
Skala von Talandi, als Schiffsballast hieher gclangt sein mag. 

2. Von Hagios Konstantinos iiber Karya nach Kenurion. 

Bei Cap Vromolinini flibrt ein fnrchtbar steiler Weg in die von dieser Seite fast allenthalben unersteig 

lichen Berge hinanf gegen Karya. Etwas oberhalb dues Giessbacheinsclinittes stossl man auf ein en schwachen 

Aufschluss serpentinartigen Gesleins. Hal man die Htihe erreicht, so I'ilhrt der Weg bis Karya in einem 

bestandigen Wechsel von Kalken und rolhen, kieseligen, serpentinahnlichen, schieferigen mid sandsteinartigen 

Gesteinen. Zahlreiche Thaler, die von alien Seiten hcrabkonimen, sind oft (lurch mchrere Lagen dieser 

Gesteine durchgerissen und bieten vielfache Aufschllissc, verwirren aber das (iesammtbild. Man kann im 

Allgemeinen nur sagen, dass zu unterst am Aufslieg bei Vromolinini Kalk beobachtet wurde, dass dariiber 

ein Wechsel der oben angefiihrten Steine i'olgt, iiber welchem abernials cine miichtige Kalkmasse liegl, die 
ihrerseits von einem Complexe eigenthtimlicher, grcisstentheils jaspisarligcr Bildungen bedeekt wird. Der 

hbhere Kalk kommt indessen an der Oberfiiiche kaum zum Vorsehein, mit Ausnahme seines mftchligen 

Schichtkopfcs im N.; cr ist aber sammt den ihn Uberlagernden Jaspisen von einem tiefen Querthale dureh- 

rissen, welches etwas ostlicli von Karya das ganze Gebirge in fast nordlicher Richtung durchsetzt. Auf dem 

Wege gegen Karya herauf kann man zu wiederholtcii Ma.len ein WNW.-Slreichen und SSW.-Fallen der 

Schiefergesteine beobachten. Beim Anstiege zum hochsten Gipfel des Karya Gebirges, dem Tscrnoxy, dieht 

iiber dem Dorfe (926 M.) bemerkt man, dass die terti&ren Bildungen hier cine noch viel bedeulendere Ent- 

wicklung erlangen als bei Tachtali, indem sie fast bis zum Gipfel <lcs Gebirges ansteigen. Es sind auch hier 
wieder grobe Conglomerate aus verschiedenen Kalken, kieseligen Kalken, Jaspisen, Schiefern, gneissartigen 

Gesteinen, Sandsteincn, Scrpenlinen und Mandelsteineu. Uuter dieser Decke kommt hie und da in Einrissen 

das Grundgebirge zum Vorsehein als ein rothes jaspisartiges Gestcin, gut geschichtet in diinnen Lagen, 

WNW. streichend und SSW. einfallend. Im SO. von Karya liegt noch etwas weiter vorgesohoben cine kleine 

Kalkpartie. 
Die ganze grosse Niederung des Boagrius, zwischen dem Saromata-, Pondana- und Tzouka-Gebirge 

einer- und dem Epikneinidischcn Gebirge andererseits, ervveist sich als mil. Tertiar erfiillt, das gegen 0. mit 

dem Tertiar von Tachtali, Zeli und Livanataes gewiss zusammenhangl. Zwischen Kenurion und Budonitza 

scheint es an kein zu 'I'age tretendes alteres Gebirge angeleluit zu sein, sleigt aber niehts destowenigcr zn 

bedeutenden Hfilien an, bildet ansehnliche Berge und fallt vollkommcn deutlicb gegen S. Wahrend das 

Saromata-Gebirge ausschliesslich aus Kalk zu bestehen scheint, der gegen N. einen sehr schroffen Abbruch 

besitzt, tritt weiter nach 0. der Kalk nur mehr in steilen Wiinden in der mittleren Ilidie der Abli&nge heraus, 
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Der qeologische Ban nan Atttka, Boc.nii.en, Lokris und Parnassis. 13 

tiefer von Tertiftr verhtillt, nach oben jedoch von einer Masse rother sanftgewblbter Iliigel bedeckt, die die 

Kamme des Fondana-Gebirges bilden und liber welchen nur noch an sehr wenigen Punkten Kalkplatten oder 
Klippen liegen. Kino solche auffallende Spitze ist der Fondana-Felsen zwisehen Modi und Rhingeni; cine 

ausgedehntere Seholle bildet der platcaufSrniige Berg im N. von Drachmano. Erst im 0. davon erheben sicb 
wieder die machtigeren Kalkmassen des Tzuka, aber anch in diesern Gebirge sebeint das rothe Gestein noch 

eine Strocke weit. gegen Zeli fortzusetzen. 

Es verdient wohl bemerkt zu werden, dass man vomTsernoxy-Gipfel, audi was landsehaftliche ScbOnheil 

anbelangt, eine der wunderbarsten Aussicbten geniesst. 

Von Karya, gegeti Kenurion Rteigt der Weg anfangs noch eine kurze Strecke und bewegt sicb liier in 

Conglomerat und vor allem in losen Tertiarbildungen. Es sind dies zum grOssten Theile sandige und Gerbll- 
biinke, keineswegs Schntt aus eckigen Triimmern, wie man dies in einer so grossen lliihe vielleicht eher 

erwarten dltrfte. Die gauze Ablagerung hat das Aussehen unserer Flussalluvien. Dabei ist das lose Material, 

sowie die harten Conglomeratbanke darin sehr stark geneigt, ein Umstand, der in Anbetracht der SeekOhe 
von nakezu 3000 Fuss, in welcher diese Ablagerungen liegen, wohl ziemlich stark auffallen muss. Bald 

jedoch, naehdeni man Karya, verlassen, ist das Tertiar aus dieser Hohe verschwunden, vielleicht dureh 

Abwaschung, und man tritt in das Grundgebirge liber, in das vorherrschend rothe Jaspisgestein, welches mit 

wenig petrographischen Abfinderungen die HOben des Gebirges ausschliesslich zusamrnensetzt. Es weehselii 

feste, kieselige Banke mit mergeligen und kalkigen, rotlie Gesteine mit grllnlichen und gelblichen Lagen, hie 
und da besitzen sie audi das Anseheu umgewandelter grober Sandsteine; an andereu Orten vvird das Gestein 

so kleinsplitterig, dass es, in Grus und Schutt zerfallend, auf grosse Strecken bin vSllig sterile Ahhiingc 

bedeckl und dadurch in Verbindung mit seiner grellen Fftrbnng auf das Lebbafteste an die italienischen 

„Argille scagliose" erinnert. Gegen die Grenze des unterlagernden Kalkes stellen sicb aueh sehr feste, zahe, 

Hornsteinniercn filhrendc Kalkbanke ein. Die llberwiegende Masse dieses Gesteins ist librigens sehr zahe und 
kieselig und daher sein Verbleiben auf den Kttmmen des Gebirges erklarlich, welche trotzdem nirgends 

auch nur annaherud die Klippenform wie Kalkberge besitzen, sondern vollkominen gerundele Formen zeigen. 
Eine Ausnabme macht nur ein scbtiner dreispitziger Felsen imW. des Tzemoxy, der vielleicht einer besonders 

harten Lagc entspricht. Verlasst man den geraden am Slldgehftnge hinfllhrenden Weg und wendet sicb quer 
iiber den Kamm, urn im N. iiber die '-'telle des verlassenen Klosters Pan'agia abzusteigen, so erstaunt man 

Uber die Machtigkeit dieser den Gebirgskamm bildenden Massen. In der Richtung dieses Klosters sebeint ein 
Querbrueb das Gebirge zu durchsetzen; im 0. dieser Linie senken sicb die Schichten etwas herab, im W. 

dagegen erhebl sich das Gebirge plotzlieh wieder zu betruehtlicherer Hohe, um von da abermals gegen W. 

sicb zu senken. Unterhsilb des Klosters reicht das rothe Gestein schuttkegelfOrmig in die Strandebene hinaus. 

AVo die Verbindungslinie zwischen den beiderseitigen Kalkklippen durehgehen wiirdc, trifft man am Wege 

einige Flatten eines eigenthllmlich brecoienartig zerriebeuen Kalkes, welche mehrfach parallele, glatte Flachen 
(Rutschflachen?), die flach gegen 0. fallen, besitzen. Hat man die Ebene erreicht, so libersieht man sehr 

schonden niirdlichen Abbrucb der ganzen Gebirgsmasse. Der Kalkklippenzug, der im W. vom Kloster Panagia 

in grosserer Hiihe ansetzt, senkt sich gegen Kenurion allmalig, und im S. wenig 0. vom genannten Orte reicht 
iiber ihn herab das loserc anflagernde Gestein wie beim Kloster in Schuttkegelform iiber die Ebene heraus. 

Jenseits dieser Stclle im W. erhebt sich aber der unterlagernde Kalk noch einmal zu einer bedeutenderen 

Hohe und sinkt; ebenso wie die frliheren Klippenzllge allniiilig gegen W. in das flache Land hinab. Die bei- 
gegebene Skizze (Tab. I, Fig. 4) vvird diese Verhiillnisse vielleicht etwas deutlicher zu vcranselianliehen im 

Stande sein. Im 0. erblickt man an dem am weitesten aus der Linie des Gebirges naeh N. vortretenden 

Kamme den zweifachen Weehscl von Kalk und Seliiefergestein. Auch noch die Tzernoxymasse selbst zeigt 

dicsen Wcehsel wenigstens andeutungsweisc und sie senkt sich gegen das Klosterthal. Es scheint also das 

gauze Gebirge von einem Systeme von Querbriichen in mehrere Schollen getheilt zu sein, welche sich im 

0. beben, im W. dagegen senken und die gleiehzeitig gegen einander ein wenig versehoben sind. Ho tritt 

z. Pi. der Berg im W. des Klosters Panagia aus der allgemeinen Abbrucblinie weiter gegen N. heraus,  der 
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14 Alexander Bit in ei 

westlicliste Tbcil des Gebirges bei Kenurion dagegen trill in anffallender Weise zuriiek. Fiedler (I.e. 

J, 211) erwalint Serpentin and Glimmerschiefer in der Schluelit Gerania Sara bei Kenurion, obne iibcr die 

Lagcrungsvorhaltnisse efwas Genaueres anzugcben. Vielleiebt liegt der Glimmerschiefer nnter den Kalk- 

wiinden des lokriseben Gebirges. 

3. Von Kenurion durch das Boagrius-Thal nach Drachmano. 

Nielit weit i'm S. von Kenurion passirt man das westliclie Ende des Karya-Gebirges, den niirdlielien 

Kalkkopf und das ibn liberlagernde Jaspisgestein, die bier unter das Tertiar hinabtauchen. Dieses legt sieb 

besonders im S. dagegen, gegen W. aber scbeint es sieb an ein aiteres Gebirge nicbt zu stiitzen, wcmi nieht 

vielleiebt ganz an der nordliehen Ecke gegen Anderas ein scbwacher Kalkkopf zum Vorsehein kommt, was 

aber auf diese Distanz nielit zu entscheiden ist. Man Uberzeugt sieb aueb bier, dass die tertiaren Bildungen 

entschieden gegen S. einfallen An den Ufern des Boagrius bestebt das Tertiar aus ganz losem Materiale, ans 

Mergeln, Conglomeraten und Sanden von gclblichgnuien o'lcr lehmgelben Farben; hie und da, zeigt sieb aucb 
eine Lage blauen Tbones oder Mergels. In Muldcn dieser Tertiarsebiebten liegen horizontale jlingere Alluvionen. 

Diese Tertiarablagerungen erfiillen das gauze vveite Fhissgebiet des Boagrius und reiclien, wie scbon ervviibnt, 

bis zu erstaunlieben Ilohen an die Gelia'nge der uingrenzenden alteren Gebirge hinauf. Dabei ist nieht zu ver- 

kennen, dass enlspreehend deni allgcmeinen Einfallen nach S., welches diese Terliiirablagerungen besitzcn, 

das Ansteigen derselben gegen N. ein noeb viol bedeutcnderes ist, als gegen S. Am Fusse des Fodana- 

Gebirges bilden sie eine fortlaufeude Terrasse und sind insbesondere iistlich von Khingeni von zablreieben 
ausserordentlich tiefen Bacheinrissen mit seukreebten Wiinden durchfurcht, welche vorziigliche Aufsebliisse 

des ganz loekeren Mateiiales darbieten, (lessen Schichten aueb bier solum in so grosser lliibe des slidliolien 

Gebirgsrandes noeb immer deutlieb gegen S. einfallen. Streicht man auf dem Wege, vveleber anfangs durch 

dieses wildzerrissene Terrain ftihrt, gegen das Gebirge hinauf, 80 bemerkt man, wic sieb immer zahlreiehore 

Gerolle und Broeken von Serpentin einstellen, und gelangt sehliesslieb, obne dass an dieser Stelle die Kalkzone 

vvahrnehmbar ware (fistlich und westlieh ist sie vorbanden), aus dem Terl.iiir der ThalausMlung unmittelbar in 

die miiehtige Serpentinmasse, welche die HOhen des Fomlana.-Gebirges zusammensetzf. Ostlieb hoch oben 
siebt man noeb einen kleiueu Kalkfetzen auf dem Serpentin liegen, danu versebwindet ftir geraume Zeit aller 

Kalk ganzlich und zu beiden Seiten besteben die Gipfel des Gebirges nur aus dem mit einer eigenthiiudieb 

rothen Verwitterungsrinde ttberdeckten Serpentingesteinen. Von weit cm sind diese Bergformen von deuen 
des jaspisartigen Gesteines von Karya weder in Geslalt, nocb in Farbe zu untersebeiden. Hat man die Pass 

hohe erreieht, so belindet man sieb im Angesichte lies plaleauformigen, naeb S. etwas geneigten Kalk- 

berges, welcher bereits von Taebtali wabruelimbar war. Der Kalk liegt bier als vereinzelte Scbolle liber dem 

Serpentin. (Es sei bemerkt, dass zwei Wege vom Boagrius-Thale naeb Drachmano beriiberftibren, beide zu 

versehiedenen Seiten des erwiilmten Kalkberges; das bier Gesagte gilt gpeciell fur den westlichen.) Von der 

lliiiie dieses Kalkberges Qberblickt man reclit gut das Epiknemidisclie Gebirge. Man siebt, dass der Kalk 

oberbalb Tachtali sieb gegen W. bald verliert, da^.s der des Spartia-Zuges Weiter in der angegebenen Richtung 
fortsetzt und wahrscheinlich die Masse der Kalke an der Ktiste des Euboeischen Canals bildet. Doch isl audi 

er auf den llobi'ii des Gebirges durch das rothe Gestein ftberdeckt, welches schon die Gipfel im 0. der 
grossen Quersebluebt bei Karya, zusaninienselzt. ;Vn der Stelle in der Mitte zwiseben Karya und Taebtali, 

wo (las Epiknemidisclie (iebirge seine griisste Httbe und Breite erreieht, steigt aueb das Tertiar zu den 
bedeutendsten Hoben an. Dagegen verliert es sieb ziemlioli raseb von den Abbiingen im W. von Karya, zum 

Theile wohl durch Abwasehung. An dieser Stelle sebeint, naeb dor Farbe zu urtbeilen, Serpentin (bin Abliang 
zu bilden, ebenso wie siidosilieb von Karya an der Stelle, wo der alio Kalk so weit gegen S. vorspringt. Das 

Fondana-Gebirge ist gegen W., so weil man von hier es zu liberseheh vermag, an seinen Gipfeln aus Serpentin 
gebildci. Im SO. schliesst sieh an den plateauformigen Kalkberg, auf dem man stebt, aber viel liefer union 

am Gehftnge eine zweite Kalksebolle. Von da gegen 0. ist das ganze Tzuka-Gebirge bis in seine aussersten 

Ausliiufer gegen  die Ebene binab aus Kalk ZuSammeugesetzt,   In ciner grossen tlaeben Mulde desselben liegt 
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Der geologische Baa von Attika, liocoti.cn. Lokris und Parnassis. 1 5 

rothe Erde. Es ist anzunehmen, dass der Serpentin gegen 0. zwisehen den Gipfelkalken des Tzuka and der 

steilen Kalkmauer an scion- ndrdlichen Basis gegco 0. fortsetzt. Der Kalk dieses Plateauberges oberhalb 

Drachmano selbst enthalt zablreiche Rudistendurchschnitte and Auswitterungen; das Gesteirj ist aber melir 

veriindert als gcwohnlich, da, im Brnche fast nicbts von Fossilien zu selien ist. Die Rudisten sind Radioliten 
Oder Sphaeruliten. Gegen Drachmano hinab ist dicKalkscholle selbst wieder in niehrere Fragmente aufgelost, 
zwisehen dencn Serpentin zum Vorschein kommt, welcber aueh tiefer anter dem den Fuss des Gebirges 

bedeckenden Tertiar hie, und da in Griiben aufgeschlossen ist. Das Tertiar bci Drachmano besteht aus den 
iiberall verbreitetcn Conglomeraten und aus weiehem, gelblidiweis-em, mergeligen bis lossartigem Zerreibsel, 

in dem einzelne Kalkstuckclien, Serpentinbrocken und Kalkconcretionen cingcschlossen sind. Bei Elatea im 

NO. von Drachmano zicht es sich noch ziemlich hoch an die Abhiinge hinauf, weiter im 0. aber reichf der 

Kalk des Tzuka bis in die Ebene, ohne von Tertiar bedeckt zu sein, was audi fur die Auslauf'er des Palaeonoros 

und Vetrisa gilt. 
Gegenliber von Drachmano schiebt sich aus dem Parnassgebirge ein ausserordentlich breiter und sehr 

tlacher Schuttkegel heraus, dessen Ausgangspunkte (lurch die Ortschat'ten Ilagia Marina und Velitza bezeichnet 

sind. Die im SUden von Drachmano die Mavronero-Ebene verengeoden Vorhtigel des Parnassos scheincn niir 

aus Kalk zu bestehen, deren Schichten am Parora-Bergzuge vom Parnass wegfallen. 

4. Von Drachmano iiber den Fondana-Pass nach Budonitza. 

Der Weg l'tilirt zunachst an den untersten Gehiingen dew Fondana-Gebirges gegen NW. An diesen 
Gdiangen liegt in grosser Ausdehniuig das ervviihnte Tcrtiar, unter dem in tiefen Wasserrissen hie und da 

Serpentin auftritt. Besonders hocb hinaut'reicht das Tertiar an denAbhttngen iui W. des plateaufbrmigen Kalk- 

berges. [m Allgemeinen besteht das Tertiar zu unterst aus dem zerreibselartigen, weicheii Materiale, holier 

aus Conglomeraten; weiter gegen W. beginnt sich audi weicher heller Mergel in grossercr Machtigkeit ciu- 

zustellen, der hie und da einzelne Ausliiul'er der Hligelreihen in diefcen, stark gegen die Ebene geneigten 

Bttnken kriint. Die allgernein herrscbende Farbe dieser unteren tertiaren Abhange ist eine blassrothe, ent- 

sprechend der stark mit kalkigen Beimengungen versetzten Verwitterungsfarbe des Serpentina. Auch hier 
steigt das Tertiar wold an 1600 Fuss hoch an. Die gerundeten Serpentinberge mit ihrer dunkelkirschrothen 

Farbe in Verein mit ihrer Vegetation (sal'tgriin des Arbutus Andraohne und dunkel-, t'asl sammtgriin der 

Stecheichen) und mit ihren blassroth gefttrbten TertiSrflanken, welche von entsprechend hcllercr Vegetation 
(Getreidef'elder) bedeckt sind, bilden einen prachtigen and fur das Auge iiberaus woldtbuenden Contrast 

gegerrltber den starren, gran in grau gefiirbten Felsmassen des Parnass (diister graugriin am Eusse, sehwarz- 

grau die Nadelhoizwalder in der mittleren Hohe, graue Scbutthalden und Felsnadeln an don Gipfeln, 

dazwischen zahlreiche Scbneeflecken). 

Der Weg hat sich nacli und nach — fortwahrend im Tertiar — zu einer aiisehnlielicn Hohc hinaufgearbeitet 
und d;i, WO er eine scharfe Bicgung maeht, gelangt man in das Gebiet des Serpentins. Derselbe ist zunachst 

sehr zersetzt und von zahlreiehcn Adern eines weissen, magnesitartigen Minerals durchzogen. Links liegt auf 

der Iliilie der auffallende, vereinzelte Fondana-Felsen. Derselbe besteht aus einem eigentliumliehen, zumeist 

gelb gef&rbten, rauchwackenartigen Gesteine, welclies audi hie und da, am Abbangc gegen den Pass, sowie 
an dem gegen N. und S\V. licgenden Kiicken auftritt, Es ist wohl der Kes< einer eliemaligen grosseren Kalk- 

decke. Von dem Felsen aus nimmt man wahr, dass der flachc Riicken am Abhange des Gebirges westlich von 

Modi aus Kalk besteht, Audi ttberzeugl oia.n sich abermals, dass von bier gegen 0. bis zum Plateauberge 
liber Drachmano die Gripfe] des Fondana-Gebirges uur aus Serpentin bestehen, und dass erst, weiter gegen W. 

der Kalk, der die Basis des Gebirges an der Nordseite bildet, sicb alhnalig mebr unci mehr herauszuheben 

beginnt, in demsolben Masse, als der Serpentin an Miichtigkeit abnimmt. Gegen N. sieht man, dass der Bach, 

an welchem der Weg nach abw&rts ftlhren wird, in den liegendeu Kalk eine tiefc Schlucht a.usgewaschen hat, 

•lurch welche er in's Boagrius-Thal hinausbrieht, und dass im S. des liegendeu Ivalkzuges ein zweiter schwa- 

cher Kalkzug vorgelagert ist, dessen Verlauf gegen 0. nicht erkennbar ist, der aber gegenW. mit dem unteren 
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16 A Iexanrl<>r Bittner. 

Kalke zu einer Masse verschmilzt. Reini llerabsteigen von der Passhtthe passirt man diese Stelle, zunachst 

den schwacheu sttdlichen Kalkzug, dann Serpentin, welcher gegen 0. sehr schtnal wird, gegen W. dagegen 

eine breitere Masse bildet, ttber welche der Weg f'iihrt, wahread der Bach rechts dnroh den Kalk brieht. Der 
nachstwestlichc Bach wird im W. von einer lioben, steilen Kalkvvand begleitet, wiihrend ati seiner rechten 

Seite die Kalkhiihcn unbedentender sind mid sich der Serpentin ein Stuck weit gegen N. vorznscliiebcn 

scheint. Er ist aber doch im N. von einer selir sehrnal an der Oberflacho hervortretenden, ihn offenbar unter- 

lagcrnden Kalkzone abgeschnitten, welche bei weitem nicht die Hohe der beiderseltigen Kalkklippen erreicht, 

und die aus der Feme leicht tlberseben werden kann, Ausserhalb diese* Kalkzone gegen N. liegt soi'ort 

wiederum Serpentin, welchen man auch vom Boagrius-Thale aus bei Rhingeni SW. anstelicnd zu schen glaubte. 

Er scheint weder nacb 0., noch nach W. weit fortzuaetzen. Man hat also an dieser Stelle einen mehrfaehen 

Weehsel von Kalk und Serpentin. Ob diese Stelle aber nicht ctwa einer analogen Bruchlinie, wie solebe das 

Karya-Gobirge durchsetzen, entspreehen mag, muss dahingestellt bleiben. 

Von da an gegen Budonitza bewegt man sich wicder ansscbliesslicb in den jungen Bildnngen des Boagrius- 

lieckens. An den Gebirgsabhangen sieht man zwar die weiter iistlich aui'tretenden terrassenformigen An- 

lagei'ungen hier niehf mehr, dagegen liegen ahnliche Gebilde weiter gegen das Tnnere des Reckens, wa'hrend 

aas dem Gebirge selbst machtige Schuttkegel ans tiongloineratbanken und rothem Lehm sicb lierausscbieben, 

von selir tiet'en Bacheinrissen durcbf'urcbt. Uber den Kalkkopf'en an der Basis des Gebirges liegt anfangs noch 

Serpentin, weiter oben steigen dieselben ganz gleichmassig gegen W. an und bilden immer hohere und hohere 
gegen N. steil abbrechendc K amine bis zuin tieteingeschnittenen I'ass nacb Dernitza, jenseits desscn das 

malerische, spitzgegipt'elte Saromata-Gebirge beginnt, welches mit seinen hohen grauen Felszacken, seineu 

blendend weissen Scbultlialden und seinen prachtvollen tippigen Tannenwiildcrn an die sebiinstcn Gebirgs- 

gegenden der grlinen Steiermark erinnert. 

Bis Budonitza reicht das Tertiar. Unter den Bausteinen des Ortes befinden sicb auch Conglomerate, sowie 

Siisswasserkalke und Mergel mit Planorben. 

5. Von Budonitza liber den Vlachovouno und Palaeodrakospilia zu den Therrnopylen; und von Budonitza 

nach Dernitza und Glunista, 

Von Budonitza aus nimmt man sehr deutlicli wahr, dass die Kalkbiinke der Saromata-Gipfel in abge- 

wandter Kichtung, also gegen die Ebene des Mavronero einfallen. Von Budonitza gegen W. liegt zunachst noch 

junges (Jonglomerat in dicken Biinken, dann zielien sicb sowohl links unter den hohen Kalkabstiirzen dcs 

Saromata, als auch rechter Hand oiedrige Huge! Inn, von weisser Fartaung, welche man leicht ftlr tertiare 

Mergel nehmen niiichtc. Es sind aber altc, sehr zersetzte und leicht zerfallei tic Kalke. sowie am Ohlomo bei 

Talandi, ebenfalls stark dolomitisch. Etwas holier hinauf wird das Thai brciter und flacher, wasserreich, und 

hie und da lieuen Serpenlinbrocken; es steht also wohl Serpentin in der Tide an, doch ist er nirgends auf- 

geschlossen. Eine schwttchere Kalkklippe beginnt im N. vom Saromata und scheint gegen W. fortzusetzen. 

Gegen den Vlachovouno binauf tri-fft man abeimals auf weiehere Gesteinslagen und zwar erscheint hier ein 

Weclisel von schieferigem Kalk und rOthlichera Kalkscbiefer, grunlichem Sandstein and eigenthUmlichem 

Kalksandstein mit Rudistenspuren, dann folgt die Masse des Vlachovouno-Kalkes, der gran von Earbe, breccien- 
artig and ganz erfllllt mit Kossildurchsohnitten ist, worunler sicb auch Rudisten belinden. Vom Vlachovouno 

gegen W. gesehen bemcrkl man, dass die Saroniata-Hauptkette imiinterbroehen fortsetzt, und dass die weissen 
Sehutthalden, die in der Niihe von Budonitza, am Passe liegen, nach und nach bis zu den Gipfeln hinanreichen. 

Der Hauptgipfel des Saromata und die ihm zunachst liegenden Waude zeigen eine sehr selibne, nahezu hori 

zontale Schichtstreifung. 

Schlagt man vom Vlachovouno den Weg nach VV. ein iiber die Quelle Kryo-Kalamo nach dem alien 

Dracospilia, so bleibt man so ziernlicb im Streichen der Schichten. Die ausserordentlich diehte Vegetation von 

Tannen und Kiefern erschwert aber auf dieser Strecke eine jede Beobachtung. Man bewegt sich, nachdera 

man die Kalkmassc des Vlachovouno lunter sieh gelassen, geraume Zeit an einem Abhange,  an vvelchem hie 
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Der geologische Bau von Attika, Boeotten, Lokris und Parnassis. 17 

wild da schieferiges Gestein ansteht. Nach einiger Zeit tritt rechts wieder Kalk hervor, doch bleibt der Weg 

in dem siidlicli davon liegenden Sohiefer, in dcssen Siiden noch ein sehmaler, hie und da unterbrochener 

Kalkklippenkamm verliuift, jenseits dessen ein hie und da schr breites, muldenformiges Thai folgt, aus dem 
sich endlich der Hauptkamm des Saromata erhebt. hn Weitervordringen durchschreitet man endlich den 

reehtsseitigen Kalkzug und gelangt abermals in ein weicheres Terrain, welches vorherrschend aus Serpentin 
bestebt. Der Weg bleibt einige Zeit lang an der Grenze zwischen Kalk und Serpentin, durchschneidet dann 
nach N. sich wendend den Serpentiuriicken und erreicht eine breite Wiescnflache, welclie noch den Serpentin 

zum Untergrunde hat. Hier liegen die Tiiiininer des verlassenen Dracospilia. Im W. von diesem Orte wendet 

sich ein tiefer Bacbeinriss naoh N. aus dem Gebirge. Jenseits dcsselben scbeint der Serpentin- and Schiefer- 
zug nur mehr als sobwache Einsattlung zwischen zwei scharfen Kalkgipfeln fortzusetzen, wenn or nicht viel- 

loiclit in tieferem Niveau Uber Damasta verlauft. Der Bacheinriss von Dracospilia hinab ist selir schwer als 

Weg zu benutzen. Er durchschneidet Kalk. Etwas unter Dracospilia liegt eine Sagomiilile und unter derselben 
erweitert sich das Thai, und unterhalb dieser Erweiterung bricht der Bach durch eine ungemein wildeSchlucht 

im Kalk, welche der Weg unigeht, indeni er sich liber die Anhohen nach links wendet. In der mulden- 
forinigen Erweiterung zeigen sich am linken Ut'er sehr ausgedebnte Rulschflachcn, welche bei tiordwestliciiem 

Streichen unter 42° nach NO. eint'allen und von zahlreichen, vollstandig parallelen, nicht aussetzenden, gegen 

N. geneigten, eingegrabenen Linien bedeckt sind. Auf dem rechten Ufer entsprechen diesen Fliichen scharf 

abstiirzende, alter nicht glatte Fclswiinde, und riesengrosse Kalkbliickc liegen an den Abhangen verstreut. 
Von der Hohe unterhalb geschen, erhalt man den Eindruck, als ob da ein gauzes, der Erweiterung des Thales 

entsprechendes Stiick eingesunken ware. Wendet man sich, nachdem die Sehlucht umgangen, wieder dem 

Ausgange derselben zu, so gelangt man am linken Ut'er unter eincm steilen Kalkabsturze in anstehenden 

graublauen, mtlrben Thonschiofer, der niit einer Art Kalkbreccie wechselt und offenbar unter den Kalk einfallt. 

Am rechten Ut'er dagegen erhebt sich der Kalk in einer colossalen, wohl an 1000' hohen Wand, welche so 
ziemlieh eine einzige Verwerfungstliiche darzustellen scbeint und eine beilaufig nordostliclie Richtung besitzt. 

An dieser Flache nimmt man deutlich die gegen das Innere des Oebirges einfallenden Schichtlinien wahr. 

Ganz in der Nahe dieses furchtbaren Absturzes entspringen die heissen Quellen der Thermopylen, die eine 

starke Scbwel'elwasserstoffentwicklung zeigen und reiche Sinterbildungen abgesetzt haben. Unter dem 
grossen Absturze ist der Schiefer nicht zu sehen, vielleicht nur der Schutthalden wegen. Gegen W. ist das 
Gebirge niedriger und es scheinen hier noch mehrmals Kalke und weichcre Gesteine zu wechsellagern. Gegen 

0. jedoch ziehen die steilen Kalkwande des Gebirges weiter, und da, wo der Weg gegen Budonitza wieder 
anzusteigen beginnt, steht wieder Schiet'er an. Von da nach Budonitza konnten weitere Beobachtungen nicht 

angestellt werden, da dieser Theil des Weges nach eingebrochencr Dunkelheit znrlickgelegt wurde. 

Der Hiigel, auf welcheni das a lie Castell von Budonitza stand, bestcht aus dem bereits mehrfaoh 
erwahnten weissen, dolomitischen, sehr leicht zerfallenden Kalke. Es werden demnach wohl auch die Hiigel 

im NW. von Budonitza, die sich am Fnsse des steil gegen 0. abgebrochenen Vlachovouno hinziehen, aus 

demselben Materiale bestehen. Gegen OSO. treten ebenfalls noch einige derartige Hiigel aus dem Tertiar 
hervor. 

Von Budonitza gegen den Dernitza-Pasw liegt ein sehr miichtiger Schnttkegel. Der Kalk ist audi hier 
stark mit Vegetation tiberdeckt, aber wo er aufgeschlossen ist, da zeigt er schiin geschichtetc dunkelfarbige 

Platten, die nach SW. einfallen. Dabei maobt sich eine zum Streichen parallele, fast senkrechte Zcrkliiftung 

bemerkbar. Weiter nach aufwiirts werden die Kalke splittriger und grliulichgrau. Von da gegen dasMavronero- 

Thal wnrde leider jede ausgiebigere Beobachtung in Folge eines furchtbaren Regengusses unmbglich gemacbt. 
Doch kann noch angefiihrt werden, da.ss in tieferem Niveau Serpentin angetroffen wurde, der unzweifelhaft 

die Fortsetzung des Fondana-Serpentina darstellt. Uber ilim folgt an dieser Stelle, wie es scbeint, kein Kalk 

mehr, sondcrn nur machtige Conglomerate, welche liber die Ortschaften Deniitza und Glunista bis in die 

Mavronero-Ebene hinabreichen. Im 0. von Dernitza und im W. von Glunista jedoch erheben sich wieder aus 
alten Kalken gebildele llohen. 

Dcnkeohriften der mAthem.*naturw, 01.   XL. Ud.   Abhandluug von Nicbtmltgllodem. o 
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8 /1 lex a n de r  V> ill n e r. 

So diirl'tig nun aucb die Beobachtungen sein tnogen, welche aus dera Saromata- mid Thermopylen- 

Gebirge mitgetheilt werden konnten, so Iassen sic doch Fines crkennen, dass niimlicli die Schichtstellung aucb 

liier noch dieselbe ist, welche in dem ganzen Gebiete nordlieh dcr grossen boeotischen Niederqng als die 

lieiTschendc erkannt wurde. Es Uisst sich nicbt entscheiden, ob dcr ira W. von Budonitza anl'der lliilie des 

Gcbirges beobacbtete Weclisel von Kalk und Schiefer nur Aufbrllchen zuzuschreiben oder ob cr thatsachlich 

von einer concordantcn Uberlagerung mehrfach wochsclnder Gesteine herzuleiten sei. Soviel ist jedoch woh] 

sieher, dass der Kalk dev Thermopylen unter dem Schiefer und Serpentin des alten Drakospilia liegen muss 

und dass, da unter ihm noch Schiefer zum Vorscliein kommt, audi bier mindestens ein zweifaeher Wecbsel 

von Schiefer und Kalk existirt, selbst fiir den Fall, als die dem Saromata-Hauptkamme gcgen N. vorliegenden 

beiden Kalkzllge nur abgebrochene Sehollen des Saromata-Gipfelkalkes scin sollten. 

Der Hauptcharakterzug des zuletzt besprocbenen grfsseren Gebirgsabschnittes ist das Dbevwiegen der 
tertiaren Ablagerungen, aus welclicn die alteren Gcbirge nur niclir insellormig hervorragen. Wabrend ira 0. 

von dcr Linie Chaeronea-Talandi das Gebirge cine compacte Masse darstollt, welche nur hie und da von 

gn'isscrcn Tcrtiarmulden unterbrochen wird, ist im W. dcr Linie cine voHkoniuiene Tl'ennung in einen stidli- 

clien und cinen nordlichen Gebirgszug eingetretcn, und erst noch vvciter im W. (Saromata- und Thermopylen 

Gcbirge) findct cine Wiedervcrcinigung zu einer zusammenhangenden Gebirgsmasse statt. binerhalb des 

alteren Gcbirges hahen die sehon im 0. der Linie Chaeronca-Talandi miichtig auttrctenden Serpentin-Gesteine 
cine noch bedeutendcre Entwieklung crlangt, und sic crsetzen bier nahezu vollstandig den Schiefer, (lessen 

Rolle gcgen den Kalk sic ttbernommen haben. An ibrev Seite tretcn gewaltige Massen von jaspisartigen 

(Jcsteincn auf, die vvohl im Wesentlichen als Contactbildungcn des Serpentina aufzufasscu sind. Audi dieser 

Theil des Gcbirges ist von Qucrbriiehen durchsctzt, die insbesondere im Karya-Gebirge dentlicher hervor- 

treten, abcr aucb im siidlichcn Gebirgszuge ihre Anwesenheit wenigstens verrathen. Es schcint sogar die 
Linie Chaeronca-Talandi mit einer Stoning in der Continuitiit des Gcbirges zusammenzuhangen, denn die 

Bildungen dies- und jenseits derselben cntsprcchen einander keincswegs genau, wie sehon ein Blick auf die 

Kartelehrt; allerdings wttrden eingehendere Untersuchangen erforderlicb scin, um fiber das Wesen dieser 
Stoning und iibcr die Zusanimengehorigkeit der Ablagerungen der beiden Scitcn siciicrc Anhaltspunkle zu 
gewinnen. 

Mit dem stcilcn Nordabbruchc dcr gesammten nacb S. cinfallcndcn Gebirgsmasse geht cine andere 

Ers(dicinung Band in Hand; es sind die zablreichen Erdbeben liings des Canals von Talandi, liber welcbe 

zwar aus neuerer Zeit nur sehr ungeniigende Nachrichfen vorlicgcn, von denon man abcr wciss, dass durcli 

sic sarnmtliche Kiistenstadfc des alten Lokris vernichtet warden. Es ist besonders cine grossartige Erschiit- 
lerung, von wclcher die alten Schriftstcller erzahlen; Slrabo (nach einer vcrloren gegangenen Sclirift Deinc- 

trios des Kalatiners, cit. bei Fiedler) gibt darttber an, dass der Sporeheios austrat, und dass dcr Boagrios 

bci Thronion durch ein ganz andcres Bctt floss, als frilher; Alopc, Kyne und Opunt erlitten grossen Schaden 

und Oeon, die Akropolis von Opunt, vcrsank ganzlicb. Die ftisel Alalanta zwischen Euboea und Opunt wurde 

auseinandcrgerissen, so dass Schiffe durchfahron konnten. Die Stadt Skarpheia, zwischen den heutigen Ort- 

schaftcn Molos und Andcras gclcgen, wurde ganz zerstdrt, wobci 1700 Mensehen uinkarncn. Von der Mauer 

dcr Stadt Elatea, die wcit vom Euboeischen Meere entfernt, jenseits der lokrischen Gebirge lag (in dcr Niihe 

des heutigen Draclimano), sturzte ein Theil zusammen. Ein andersmal wurdcn die Thermen der Thermopylen 
und die von Aidipsos vcrstopft u. s. w. — So gonau oder nngenan nun diese Nachricbten aueh scin miigen, 

<las Eine geht doeb daraus hervor, dass dcr Canal von Euboea an dieser Stclle von gewaltigen Stdrungslinien 

begleitct und vielleiclit bedingt wird. Es macht sich also in dieser Hinsicht eine ganz anffallcnde Analogic; 

zwischen diescm Meerestheilc und dem Golfc von Korintb gcltcnd, (lessen Miidkiiste sehon langst durch furcht- 

barc Erdbeben und zcrstiirtc und vcrsunkene Stiidfe (Korintb, Bura, Ilelike, Aegion) zu einer traurigen 

Berllhmtbeit gelangt ist. Abcr auch noch in einer anderen Beziehung besteht cine sehr grosse Ahnlichkcit 

zwischen den siidlichcn Kiisten bcicler Golfe, und zwar in den ausscrst merkwttrdigen Eagerungsverhallnisscn 

der jiingcren terliiiren Bildungen.   Es ist bereits bei der  Bcschreibung des  Epiknemidischcn (iebirges darauf 
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Dor geologische Ban von Attika, Boeot/'cn, Lokris und P* arnassis. 19 

hingewiesen worden, dass das Terliiir bei Karya nahezu bis an den Gipfel des Gebirges, also in eine Meeres- 
hohe von wenig unter 900 Meter, hinanreicht. Ein ahnliches Ansteigen des Tertiars beobachtet man am 
ganzen Canal von Euboea auf der festlandischen Seite. Es sei hier vorangeschickt, dass ganz insbesondere 
in der Oropia bei Oropo, Markopulo und Kalanios die m&chtigen Tertiarniasscn viclfaeli die Kamme des 
Randgebirges libersteigen und die jenseits gelegene Mulde von Kapandriti erfttllend, bis hocb an die Kamme 
des Zastani (648 M.) binaufreichcn. Dabei sind nur die Schichten des Tertiars ganz allgemein nacli Stiden 
geneigt, und diese Neigung kann man nocli knapp am Nordabhange des Fondana-Gebirgcs beobachten. Eine 
Bestatigung dieser Angabe findot sieb audi bei Spratt (Quart. Journ. XIII, p. 178 etc.), woselbst hervor- 
gehoben wird, dass die Schichten des Tertiars von Malcsina unter einem Winkol von 10° gegen SW., jene 
zwischen Molo und Budonitza unter 18° ebenfalls gegen SW. einfallen. Aus den Angabcn von Gaudry und 
Sauvage liber das Tertiar von Oropo Uberzeugt man sich leicht, dass auch bier ein Einfallen der tcrtiaren 
Schichten Bach S. vorherrsclit, insbesondere begegnet man bei Sauvage zu wiederholten Malen Angaben, 
welehe direct bcsagen, dass auch die am Nordrandc des alten Gebirges liegenden Tertiar-Bildnngen gegen 
S. einfallen. Nun ist abcr bekanntlich cine der auffallendsteii Erscheinungen der Nordkiisle des Peloponncs, 
dass die tertiare Gompholitfovmation langs dieser Ktiste in ganz erstaunlichen Hohcn liegt, und die terrasscn- 
formig iibereinander aufstcigenden Gebirgsstufen und die zaldreiehen plateauformigen, isolirtcn Kuppen last 
ausschliesslich zugammensetzt. Nach Boblaye und Virlet steigt das Tertiar, speeiell am Olcnos im S. von 
Patras, zu einer SeehOhe von nicht weniger als 1800 M, an. Weiter im S. dagegen findet man derartige 
Bildungen nirgends melir in aussergewOhnlichen Niveaus, ebensowenig, vvie dies im S. von der boeotischen 
Niedorung und im siidlichcn Attika derFall isl, abgesehen vom Tcrtiiir der Gerania, welches sich schon an 
das peloponnesische ansehliesst. Es liisst sich ferner den Angaben Russegg er's ontnehmen, dass dicse Nagel- 
fluebildungen des Pcloponnes durchselinittlich ein nordwestliches Strcichen und ein flaches Einfallen nach 
SW. besitzen. Nach dem Gesagten ist es wohl rfillig klar, dass es kaum cine auffallendere Analogie gcben 
kann, als die zwisehen dem Canal von Euboea und dem Golf von Korinth besteliende, wenn auch in ersterem 
•lie gemeinsamen Erscheinungen nicht in so greller Weise hervortreten, als in letzterem. Es liegt daher nahe 
genug, diese beiden parallelen Tiefenlinien, sowie die an ihncn zu Tage tretenden analogen Erscheinungen 
einer und derselben Ursache zuzuschreiben. 

Es erttbrigt noch, auf einen Umstand hinzuweisen, der die jiingsten Bildungen des zuletzt besprochenen 
Gebietsabschnittes betrifft; das ist das rapide Anwachsen der Elnssalluvionen des Spercheios im N. der 
Thermopylen. Ein Blick auf die vom Gipfel des Vlachovouno aufgenoinmene Skizze (Taf. I, Fjg. 1) wird 
die merkwtirdigen Ktistenconturen besser zeigen, als viele Wortc. Sollte dieses Anwachsen der Ktiste nicht 
vielleicht auch zum Theil denselben Kraften zuzuschreiben sein, durch welehe das Tertiar der benach- 
barten Gebirge in seine hohe Lage und nach S. gencigte SteUung gebracht wurde? Es liesse sich viel- 
leicht audi in der Bai von Talandi, in welehe kauna ein grosserer Flusslauf einmiindct, eine allmalige 
Erhebung der Kflste uachweisen, denn daselbst liegen gegenwartig grosse Gebiete zur Ebbezeit vollstandig 
trocken und audi v.nv Zeit des hiichsten Wasserstandes reicht der Spiegel nur wenig ttber den Fuss des 
gemauerten Landungsvorsprunges, der fiir grOssere Barken fast gar oicht zu benlltzen ist, und (lessen gaaze 
Anlage man iiherhaupt kaum begreift, ausser in dem Falle, wenn der Wasserstand frllher ein hohercr war 
als jetzt. 
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20 Alexander Bittner. 

B. Das G-ebirgsland im Sliden der grossen boeotischen Niederung. 

I. Das Parnass-Oebiet. 

1. Von Glunista (am Sudabhange des Saromata) iiber Agoriani naoh Arachova. 

Wenn man, von Glunisia kommend, die breite and wohlnngebaute Kephissus-Ebene hinter sich gelassen 

mid den Eephissus selbst etwas oberlialb der Kalyvien von Dadi Uberschritten hat, so befindet man sicb 
unmittelbar am Rande der am weitestcn naeli N. vorgeschobenen Vorhilgel des Parnassos, deren Kalkbanke 

in der Nahe einer Mlihle, welche anf der Karte fehlt, gegen die Ebene hinaus fallen und gegen NW. oder 

NNW. streichen. Das Gebirge ist an dieser Stelle tief ausgebuchtet, und die iistliche H&Ifte dieses tiefen, fast 

dreieckigen Ausschnittes wird von einer sumptigcn Niederung eingenommen, deren Entstehung niaehligen 
Quellen zuzuschreiben isl, die bier dichl amGebirgsrande entspringen, und als dieHanptqncllen des boeotischen 

Kepbissus angesehen werden. Es sind insbesondere zwei solcher Quellgruppen zu unterscheiden, die Megalais 

Vryseis nalie nordlioh bei Kato Suvala und die maclitigeren Kephalo-Vryscis nahe der Spitze der Gebirgs- 

bueht, in weleher selbst auf steilen Felsen am linken Ufer des von Agoriani herabkomnienden Giessbaches die 

Ruinen des alien Lilaea liegen. Hat man die sumpfige Niederung zwischen Kato-Suvala und den Kalyvien 

von Agoriani passirt, so beginnt der Aufstieg ins Gebirge, zunaehst durch Kalk, bei der ersten scharferen 

Biegung des Weges aber, nachdcm der links herabkommende Giessbach Uberschritten ist, steht in geringer 
Erstreckung rother, kalkiger Schiefer an, gleich darauf aber f'Uhrt der Weg nbernmls in Kalk steil aufwftrts, 

und erst nachdem man ein holier gelcgenes, fkieheres Terrain erreicht hat, befindet man sieh in einer 

maclitigeren Masse rothen und grtlnen Scbicfers, in welehem der Weg bis Agoriani fortfiihrt. Der Schiefer 

streicht, wo man ihn zuerst erreicht, nach NNW., und schcint nach ONO. sehr flach einzufallen. Zur rechten 

Hand erhebt sich Uber dem Wcge eine Kalkknppe mit einer kleinen Capelle, und nachdem der Weg diese 

halb umgangen, hat man zur linken Scite tiefe Abstttrze, in denen der Schiefer in bedeutendcr Macbtigkeit 

aufgescblossen ist. Enter diesem Schiefer, der Her flach nach W. fallt, taucht Kalk auf und bildet die steilen 
Wande der Sclilucht, welche der von Agoriani gegen Lilaea binnbfliessende Giessbach sich ausgcwaschen 

hat. Am rechten Ufer, hoch iiber dem Wasserrisse liegt Agoriani. Der Baclieinsehnitt muss Uberschritten 

werden, ebe man es erreicht. Man steigt durch ein Chaos von Kalkblbcken, die bier die Abhange bedecken, 

zum Orte bin auf. 

Agoriani, die einzige grossere Ortscbaft unter den wenigen tiefer im Inneren des eigentlicben Parnass- 

Stockes liegenden Ansiedlungen, ist auf einer plateauartigen Flacbe erbaut, die im N. steil gegen das Rett des 
vorerwabnten Giessbaches abfiilll, im W. nur durch den bier noch weit wcniger tief eingegrabenen Oberlauf 

desselben Baches von der hohen und steilen Knlkmaner des Ilypsilo Kotroni gctrennt und gegen 0. in ein 

langsam ansteigendes von zahlrcicben in siidnordlioher Richtung vcrlaufendcn Rachcinrisscn dnrchschnittenes 

Hligelland tibergeht, das endlich von einer hohcren Rergkette begrenzt wird. Gegen S. vom Orte tretcn die 

hohen Kalkberge am nSchsten heran, und an ibrem Fusse entspringt knapp liber den lctztcn llausern eine 

reichc  Quelle,   deren  Wasser   in   zablreichen   Rinnen  durch  dns  gauze Dorf geleitet  und  zu  mancherlei 

indnstriellen Zwecken verwerthet wird. Der stcile Kalkbcrg im S., weleher das nordlichste Ende einer Kette 

ist, die nur durch den Oberlauf des Hauptbaches vom Ilypsilo Kotroni gctrennt wurde,  besteht zu unterst aus 

wcissem, sandig verwittcrndem, fossilleereni Kalke, der hie und da noch in kleinen lliigcln im Dorfe selbst 
auftritt. Gegen SO. vom Dorfe und nur etwa cine Viertelstunde oberlialb desselben tritt unter diesem Kalke 

an einem dem Hauptberge vorlagernden Hligel ein System von rothlichen Kalken, Serpcntinbrcccien und grau 

gelben Kalken hervor. Diese Schiehten enthalten zablreiche Rudisten, inbesondcre radiolitenartige Formen, 

gefaltete Ansteru und andere Bivalven,  u. s. f.   Zablreiche BlOcke dieses Gesteius  fimlcn  sich zwischen 
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Der qpoloqische Bau von Attika, Boeotien. Lokris und Parnassis. 21 

diesem Hugel und der im W. davon entspringenden oben erwahnton Quelle, und es schehrt desshalb diese 

Schichtgruppe sich am Fusse des Ablianges fortzusetzen, aber allerdings zum Theile von den hoheren Kalken, 
zum Theile von Schutt tiberdeckt zu sein, was umsomelir zu erwarten, als iiberall ein flaehes Einfallen gegen 
W. zn beobaehten ist. I Inter diesen Blticken nun fand sich audi ciner von nieht bedeutender Griisse, welcher 

von Fossilien ganz erfiillt war. Es raOge hier eine Aufzahlung derselben folgen: 

Baploceras latidorsatum Mich. (Taf. VI, Fig. 1, 2, 3). Drei Exemplars und mehrere Fragments Sie siiul nichl 

alle von viillig gleicher Gestnlt. Von dem flachsten derselben gelang es, die Loben zu prapariren. Hie 

stimmen am besten mit dem von Pictet und Roux, Tab. Ill, Fig. 5 e, abgebildeten Stttcke, indem wie 
bei diesem die Battel von mehr gcrundeter Gesammlform und weniger stark zerschlitzt sind, als dies bei 

den d'Orbigny'sclien (Tab. 80) und den von Stoliczka (Tab. 24) abgebildeten der Fall ist. Durch 

seine einfachere Lobenzeicbnung nahert er sich allerdings auch dem 11. Emerici Rasp. und ebenso dem 
//. inomatus Orb. Von den beiden anderen Exemplaren, welche aufgeblasener sind, zeigt das eine am 
Steinkeme Einsclmurungon, die an der Kchalenoberflaehe nicht bemerkbar sind, und deuen an der 

Sehalenolicrflaelie auf der Exiernseite schwaehc, naeli vorn geseliwungcne Wiilste entsprechen. Es sei 

ttbrigens aucb auf die nahe Verwandtschaft dieser Form zn gewissen von Stoliczka beschriebenen, mit 

Zweifel zn den Heterophyllen gestellten Arien hingewiesen, als da sind: A. Varitna Fovh., diphylloides 

Forb. und Tama Forb., and ganz insbesondore zu inam's Stol. aus tier Ootatoorgruppe. llaplon. lati- 

dorsatum ist nach Pictet bezeiehnend fUr den Gault, tritt aber bisweilen in Gesellschaft des Haplor. 

Mayorianum noch im unterep Cenoman auf. Das Vorkommen des H. latidorsatum im Gault des Bakonyer- 

waldes diirfte das dem griechischen nachstliegende sein (Hauer, Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss., Bd. 44, 

S. 631). Stoliczka fuhrt ihn aus den obcren Lagen der Ootatoorgruppe an. Das Original der oben ver 

glichenen Abbildimg bei Pictet und Roux staiumt speciell aus dem Albien von Saxonet. 

Haploceras spec. (Taf. VI, Fig. 4). Ein Stuck einer dem llapl. latidorsatum sehr nahe stehenden Form, von 

comprimirterer Gestolt, in der Lobenzeichnnng Jiusserst iihnlich, mit sehr kleinem Nabel, gegen den die 

Seiten weniger steil abfallen, als dies bei voriger Art der Fall ist. Von den in der Gestalt sehr ahnlicben 

//. inomatum Orb. weicht er durch die grosse Schmalheit der Sattelstamme ah und nahert sich in dieser 
Iieziehung dem II. Celestini Pict., von welehem er aber durch complicirtere Lobenzeichnung sich wie- 
der entfernt. Von. II. Emerici unterscheidet er sich durch starkere Einrollung. Seine sehr gut erhaltene 
Schale zeigt sehr t'eine, sehwacli sicbelformig gebogene Linien oder Zuwachsstreifeu. Am nachsten steht 

er wohl wieder den bereits friiher erwiihuten zweifelhaften Heterophyllen Stoliczka's (z. V>. A. mam's, 

Tab. LIX, Fig. 13). Die citirten indischen Arten stammen aus der Ootatoorgruppe; llapl. inomatum airs 
dem.oberen Neoeom von Gargas, II. Celestini aas den Bryozoenmergeln Uber den Valangien, //. Emerici 
aus dem Aptien. 

Uaploceras Mayorianum Orb. cf. Ein einziges schlccht erhaltenes Fragment, an dem die Loben nieht zu 

erkennen sind, diirfte dieser Art oder ciner der zahlreichen Verwandten derselben angehoren. 11. Mayo- 

rianum wird aus Gault und Cenoman citirt. 

Haplooeras BeudantiBrongn.? Mehrere Fragmente, die in (Jestalt und Lobenzeiehming, insbesondore was 
den grossen, iiusseren Ast des ersten Laterallobus anbelangt, sehr gut mit der genannten Art zu stimmen 
scheinen. Auch der steile Abfall der Seiten gegen den Nabel ist vorlianden. //. Beudanti ist eine Gault- 
form. 

Lytoceras Agassizia.num Pict. cf. (Taf. VI, Fig. 5). Ebenfalls nur ein Fragment, welches aber in der Loben- 
zeichnung mit der angezogencn Gaultform gut iibercinstimmt, insliesonderc ist auch der unpaare, spitze 

Lobus zwischen dem Siphonal- und dem ersten Laterallobus dcutlich vorlianden (Pictet und Roux, 

Tab. IV, Fig. 3 d, aus dem Gault von Saxonet). In der Biidung der grossen Knotenrippen ist die Uber- 
einstimmung aber weniger deutlieb, da das Fragment von Agoriani statt dieser cigeutlich nur einfache 

HOcker besitzt, sowie Lyt, ventrocinctum Quenst. (Petrefactenk., Tab. 38, Fig. 15 aus dem Gault vou 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



22 Alexander Bittner, 

Eseragnolles). Die feine, anch liber die Knotcn verlaufende Stricbelnng ist audi bci dcm griechischen 

Stiickc wahrzunehmcn. 

TIamit.es spec. Mehrerc BruchstUcke eincr nicht niibcr bestimmbaren Art. 

AveUanaparnassica nov. spec. (Taf. VI, Fig'. 6). Ein ausgczoiebnet schon erhaltenes Stuck ciner Avelhma, 

welchc der subincrassata Orb. viel nahcr stclit, als dcr incrassata Sow. Nach Pietet ist subincrassata 

cbarakteristiseh t'iir untern, incrassata fiir obern Gault, wiihrcnd im Cenoman Av. cassis Orb. diese 

beiden vertritt. Von incrassata Sow. wciclit das griccliisclic Exemplarsowold in der Zahl der Streifen auf 

deni letzten I Fmgange, als aueh in der Anordnung der zwischen dicsen Streifen licgcndcn Gruben crhcblicb 

ab, indem sie zahlreichere Streifen und dichter gedrangte Gruben besitzt, wodureh sic sich der suhin- 

crassata niibert. Sie besitzt aber ausser den 3 Zahnen dieser nocb eincn schwacben HOcker, was einer 

Annahervnig an die 5 Zahne dcr cassis Orb. zu sein schcint. Audi in dcr Anzalil dcr Streifen des let/Jen 

Umganges stebt sie zwischen suhincrassata und cassis] sie besitzt dcren 32. 

liostellaria spec.? Eine scbleclit erlialtene, klcine, stark gethiirnitc, ganz glatte Sehale mil; einem Wnlstc nalie 

dcr Miiudung und weggebrochencm, aber offenbar langcm Canal. Ware dieser nicht, so konnle es wobl 
audi ein Keilostoma sein. 

liostellaria odcr I'terocera, spec? Ein scbr ungeniigend erhaltenes Stllck mit ganz kurzer Spirn, und. sebr 

grossem letzten Umgange. Ornamentirung aus geknoteten Streifen, und zwar so, dass zwischen jc zwei 
sehr starken drei viel sehwacherc vcrhiul'cn, von vvelcben wieder der mittlerc ctwas starker ist. Naeh 

dcr Lage dcr Bruchstellen zu schliessen, dttrfte ein ansehnlicher Canal, sowie ein Plttgel vorhanden 
gewescn sein. 

Turbo oder Trochus spec. Ein fragmentitres Exemplar mit 6 oder 7 Perlenreihen auf den oberen, bis 13 nut 
dcm letzten Umgange, an  dessen Basis  sic nacb und nach verschwinden.  Dazwischen iiusscrst feine 

Anwachsstreifen. 

Turbo odcr Trochus spec. Ein zweitcs Stllck, scheint einer anderen Art anzugehttren, indem die Perlenreihen 

in uugesdiwadiler GrOsse audi die Basis bedecken. Sonst in der Ornamentirung dcm vorigen ahnlich. 

Sehale bei beiden ansserordentlich dick. 

Barbatia spec (Taf. VI, Fig. 8). Eine schwach sculpturirte, gegitterte Art von sehr abgerundeter Form. 

Ornamentirnng aus scbr feinen, gleich starken, eingegrabenen radialen Linien, die von eben solchen 
etwas weiter von einander abstehenden concentrischen gekreuzt werden. In der Gestalt stebt sie der 

Area Oallienei Orb. Terr, eret., Tab. .'514, scbr nahe. 

Macrodon pseudavicula nov. spec. (Taf. VI, Fig. 7.) In mehreren, zuin Theile fragmentftren Exemplaren. Die 

Sehale ist scbr dick, die (Jcs1a.lt verballnissmassig kurz und breit, die Sculptur cine zicinlic.b grob 

gegitterte, aus Radial- und concentrischen Rippen bestehende. Die Sehale besitzt im vorderen Drittel 
eincn starker odcr schwadier hervortrelendcn Kiel, zuvvcilcn von ciner oder zwei Furdicn begloitet. 

Langs dieses Kieles sind die concentrischen Rippen nach vorn gebogen und dieser Biegung scheint audi 

ciu Ausscbuilt am Schalenrande zu entsprechen. Im vordersfen Schalendrittel stehen die Radialstreifen 

am gcdriinglcsten und sind ungleich stark. Die vordere llalfte des Mittelstllckes besitzt nocb dieselbe 
Rippung, nacb riiekwarl.s aber iretcn die Rippen weiter n.useina.nder und zwisclicn sie schieben sich zwei 

bis drei scbr sc.liwa.chc ein. Am bintcren Drittel bleiben die Kadia.lrippen von einander Weil, entfernt, und 

die sonst sehwaeheren conccntrisclicn werden bier starker, ilire einzelnen Absclinittc zwischen jc zwei 

Radialrippen biegen sich gegen den Wirbel aus, so dass eine striekleiterfrjrmige Gitterung entsteht. Der 
Wirbd entspricht in seiner Lage dem ersten Drittel der Ligamentarea, so dass von oben gesehen die 
Sehale sehr schief erschcint. Die breite Form, dcr ohrl'dnnige liinlere Absclinitt und die cigentbiimlicbc 

Sculptur dessdben madien, dass diese Muscbcl etwas sehr Avioula-Ahnliches bekommt. Doch gelang es 

an einem Stiickc, das Sehlossfeld und eincn Theil der vorderen Schlossztthne blossznlegen, so dass Uber 

ilire Natur als Arcacee kein Zweifel sein kann. 
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Der geologische Bau von Attika. Boeotien, Lolcris und Parnassis. s:5 

Hinnites oder Spondylua spec. Ein Fragment. 

Modtola spec.? Ein Fragment einor glatten Scbale mit concontrisclion Anwachsstreifen. 

Exogyra spec? Ein Fragment einer glatten Scbale mit eingerolltem Wirbel. 

Radtolites odor Sphaerutites spec.  Mebrere Fragmente ziemlich grosser Formen mil. dor bekannten prisniati- 

schen Radiolitenstructur. Es ist wold von Wichtigkeit, hervorzuheben, dass dieselben aus demselben 

Blocke stammen, wie saninilliehe vorhergenannte Arlen. 

Terebratula spec. (Taf. VI, Fig. 10). Eine kleine Form aus der Verwandtscbaft der Terebratula sdla Sow., 
welcbe indess aus cincm anderen Gestcinsstiicke stammt, alg die fruher genannten Arten. 

Terebratulina agorianitica nov. spec.  (Taf. VI, Fig. 11). Das hauiigslc Fossil dieses Blockes.  Sic slinnnl   mil, 

keiner dor bekannten Arlen  genau  iiberein.   Am naohslen  stebt sic wohl  nocb der Terebr. Martiniana 
Orb. ;uis doni Albion,   isl abor aufgeblahlcr und ihrlJmriss nahert, sioli viol molir dem kreisformigen, als 

dies bei der citirten Art der Fall ist.   Oliren der kleineren Klappe scbwacb entwickelt abor deutlich. 

Scbale Sehf dick, abor last an kcineni dor zahlreicben Exemplaro gut erhalten. 

Uhynchonella D.eluci Pict. cf. (Taf. VI, Fig. 9). Ein Exemplar, das der genannten Form des unteren Gault 

wenigstens selir nabe stebt. 

Cidaris s])cc. Mehrerc Tafeln. 

Multorejaticava spec. Nicht mit dor vorigcn zusammen. 

Was nun das Gestein betrifft, in welehom dieso Fossilien lagen, so ist es ein dichter, rothcr, an die 

alpinon llnllstJittor Mannoro orinnorndor Kalk. Nur Terebratula spec, stammt aus oinem grauen, sandigon 

Kalke, doch fanden sicb mil; ihr aucb mehrere Exemplare derselben Terebratulina, die in dem rothen Kalke 
das lioiTsebende Fossil isl. Multorepticava bildot fltr sicb ein isolirtes Stiick, das abor each dor Gcsteins- 

besehaffenheil, sobr wohl aus dem rothen Kalke stammen kdnnte. Leidcr gelang es nicht, dieso Schicht auch 

anstehend ZU linden, (loch isl wolil die Walirsoheinliohkcit gross genug, (lass die Blocke thalsaelilieli von 

diesem Bergabbange stammen, imlein die rudistenftthrenden, rothen, marniorartigcn Kalke des friiher 
crwahnlen FJugels eine nicht zu verkennende petrographiscbe Ahnlichkeit damit besitzen. Allerdings darf hier 

nicht verschwiegen werden, dass ausser den KalkblOcken auch zahlreiehe TrUmmer serpentinartiger Eruptiv- 
gosfeino an derselben Stelle umherliegen, die wohl aus don envalmtcn Sorpentinbreccien ausgewaschen sein 
mOgen, und dass in dor Scblucht unterhalb Agoriani N. unter don Kalkcn der Mauern selbst ein odor das 
andere Stiick wirkliehen Granits sicb findet, so dass die Vermuthung naho genug liogf, man habe es hier mit 

einer Zusammenhaufung dn- heterogensten Gesteine zu thun, die dureh unbekannte Transportmittel aus nicht 

niohi' /.a eruirenden Gegenden herbeigescbafft warden und sicb vielleicht auf secundarer odor gar tertiftrer 

Lagersttttte beflnden mOgen. Allein die Granite fallen nicht ins Gewicht, denn sie sind in einem Lande wie 

Griechenland von Menscbenhftnden (lurch Jahrtauscnde bin und hergeftlhrt wordon, in den Serpentinbreccien 

aber gelang es nicht, dem rothen Kalke ahnliehe Gesteine zu linden, dagegen liegen zahlreiche BlOcke des 

rothen Gesteins mit Rudisten, welches wirklich in dor (legend ansteht, ebenfalls umher, und alios Erwiigen 
liir und wieder lchrt schliesslich, dass der rothe Block einer wenig machtigen Schicht entstamrnen moge, die 

in unmittelbarcr Niilie unter Sclmtt vcrborgen isl. Sollte sicb diese Annabme bewabrheiten, so ware (lurch 
diese Schicht cin Horizont aufgefunden, dor wohl dem Gault so ziemlich entsprechen dtlrfte. Immerhin ist das 
Vorkomrnen von Interessc, da es das crste bckannl gewordene Auftreten von Ammoniten in Griechenland 

(von Corfu abgesehen) ist; die, Kenntniss griechischer Cephalopoden Uberhaupt diirfte sicb bisber auf die 

Angabe Boblaye's und Virlet's bescbriinken, da,ss in dor unteren Etage der seeundaren Rchichten Moreas 

auf der Argolidischen Halbinsel gegen Poros halbkrystallinisohc rothe Kalke mit Nautilen und Enlroehiten 
vorkomrnen. 

Es miige nocb crganzond ervvahnl, sein, dass die gesammtc oben angefiihrfe Fauna sicb (lurch ausser- 

ordentliohe Dieke der Schalen auszeichnet, und dass die Ammoniten nocheinen recht frischen Pcrlmutter- 
glanz zeigen. 
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24 Alexander Bittner. 

Unter den rothen, fossilftihrenden Kalken und den an.s ihnen wechsellagernden Serpentineonglomeraten 

(welehem Coniplexe also auch die besprochene Fauna angehiirt liaben dttrfte) findet man an demselben HO. 

von Agoriani gelegenen Iliigel einen Wechsel von feineren Sorpentinsanden, Kalksandsteinen, kalkmergeligen 

und conglomeratisehen Biinken, sowie von rothem und gelbem Mergelschiefer, und zwar derart, dass gegen 

oben die kalkigen und conglomeratisehen, gegen unten die mergeligen Lagen uberhandnelunen. Im gelben 

Mergelschiefer t'anden sich klimmerliche Fossilspuren, und zwar ein sehr schlccht erhaltenes Schalenfragmeiit, 

das iiioglicherweise einem humitonartigen Animonitiden angehort haben konntc, und ein Steinkern, der einer 

Nucula oder Leda vergleichbar ist. Die inevgeligen Sohiefer sind in dem tiefen Wassevrisse gleicb im 0. von 

der hicr besproehenen Stelle in ziemlicher Machtigkeit aufgeschlossen, das Tiefste aber, was man hier sieht, 
ist flyschartiger Sandstein. Diese schieferartigen Gesteine setzeu sich in deni Graben nach aufwarts fort und 

scheinen boher unter Schutt und Kalk zu verschwinden. Gegen W. und NW. streichen die Sohiefer in einem 

breiten Zuge dureli das Dorf selbst, welches in seinen westlichen und stidliehen Theilen auf dem obern 

Kalke und den Schuttbalden desselben, im mittleren auf Schiefer, im Ostlichen wieder auf Kalk, aber auf dem 
unter dem Sohiefer folgenden, liegt. Dieser untere Kalk ist in dem tiefen Baeheinrisse von Agoriani zur 

Kephissus-Kbene hiuab aufgeschlossen. Zunachst im N. unter dem Dorfe, wo der Weg die Schlucht verquert, 

sind die Lagcrungsverlialtnisse sehr gestcirt; grosse Kalkblbcke, die offcnbar dem oberen Kalke angehorcn 
mtissen, sind hier in Folge der Auswaschuug des Schiefers abgesturzt und bedecken die Abhange. Die 

Schieferlagen, hier durehaus von rother Farbe und thonigkalkiger Beschaffenheit, sind, sowie die sic beglei- 

lenden flysehartigen Sandsteine, ausserordenllich verbogen und verwirrt. Da, wo der Weg an das linke Ufer 

hinansteigt, kann man beobachten, wie der Sohiefer an der Gren/.e gegen den unteren Kalk immer kalkiger 
und dickbankiger wird, dabci Fossilspuren zu full re n beginnt, wie mitten darin grosse Kalkblocke oder Kalk- 

linsen stecken, so dass der 1'bergang in den iintern Kalk (ebenso wie in den obern) ein ganz alhnaliger 

wird. In den Feldniauern in der Solilucut im N. unter Agoriani kann man auf den Verwitteningsllachen der 

Kalkbloeke einzelne Sehalenfragmente von Rudisten, sowie kleine, zierlieli sculplurirte Nerineon beobachten. 

Allcrdings liisst sich hier nieht ermitteln, was dem ober und was dem unter dem Schiefer liegenden Kalke 

zugehort. Steigt man aber weiter thalabwiirts am linksseitigen Ufer in die Schlucht hinab, so findet man auch 

hier einzelne Durchschnitte einer grosscn Nermea mif dreizfthnigen Umgangen und niedrigen Windungen vom 

Typus der N. Ranted 11. F. und N. Archimed'.s Orb. oder N. Etallom Plot, (alle drei genannten Arten 

gehSren dem Neocom an). Ausserdem sieht man hie und da Durchschnitte, die einer Cassi.ope (Omphalia 

Zekcli) angehorcn miigen. Der Bach, welcher zunJiehst ostlieh von Agoriani horabkonimt, stiirzt sieli am 

rechten Ufer in einem reoht hlibschen Wasserfalle in die grosse Schlucht herab. Benliiztman diescn Bacheinriss, 
um wieder auf das Plateau von Agoriani zu gelangen, so hat man in demselben. sowie scbon friiher am linken 

Ufer des Ila.uplbaehcs, Gelcgenheif, ein Streichen der Kalkbanke zu beobaehten, welches fast genau nord- 

siidlieli ist, bei sehr llaehem Einfallen gegen W. Docb konmien audi Storungen vor. denn gleicb oberhalb 

des Wasserfalles zeigt sich ein Brucb, der dem Streichen Bowobl, als dem Bachlaufe parallel ist, von einer 
Verwerfung begleitet, deren iisriicher Flttgel bbher liegt und selnvach nacli 0. geneigte Schichten besitzt. 

wahrend die des westlichen gegen W. sich senken. Fine a'linliche Beobaehtung Bstlicheu Verilachens wurde 

bereits oberhalb der Kalyvien von Agoriani gemaeht, und es ist daher die Moglichkeil. nieht ausgeschlossen. 

dass man nieht weit ostlieh vou Agoriani bereits die Axe jener Anliklinale zu denken habe, durch deren Auf- 

bruch die Schiefer von Agoriani blossgelegt wurden. Auch tier am rechten lifer kann man sich iiberzeugen, 

dass die unteren Kalke durehaus nieht fossilarm sind, insbesondere fanden sich luer Durchschnitte ernes 

(iastrnpoden, welcher einer stark verlangerten Actaeonella, etwa vom Typus der Act, eoruca Muiist. zuzu- 

schreiben sein mochte. Am Wasserfalle selbst zeigt sich reiche Travertinbildung. Die Kalke der Sohlucht sind 

insgesammt von liehtgrauer Farbe, dabei dicht und splittrig. 

I'm nun das iiber die Gegend von Agoriani Gesa.gte ztisammenzufassen, so sei wiederholt, dass zu unterst 

cine machtige Masse von Kalk. dariiber ein Complex von Schiefern, Sandsteinen, Serpenlinbreecien und Con- 

glomerateu auftritt, und dass iiber diesem die macbtigen Kalkmassen der Berge im S. und W., insbesondere 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



Der- geologische Bau von Atiika, Boeotian, Lohris und Parriassis, 25 

die dcr llypsilokotroni-Kette liegcn. An der Grrenze zwischen Schiefer und oberen Kalk ist mogliclierweise 

die ursprttngliche Lagerstatte der oben besprochenen Gaultfauna. Das berrscbonde Streicben ist NNW. bis 
N., das Einfallen cin flacb westliches, doch scbeint scbon nabe im 0. von dem Orte ein Ostriches sich einzu- 

Stellen. Einc filichtige Skizze dcr Gegcnd N. vom Dorfe, von eincm Kalkhiigel liber den siidlichsten Hiiusern 
gesehen, wird vielleicht zum Vcrstandniss des Gesagten beitvagen konnen. (Taf. Ill, Fig. 2.) Links die hohe 
Kette des Hypsilokotroni, die Mitte wird von der Hauptmasse des Sehiefcrs eingenommen, liber dem bie und 

da nocli einzclne Res to des oberen Kalkes vor dem Fnsse des H. Kotroni liegen geblieben sind. Die Mitte 
dcr flaohen Schiefergegend wird in fast westostlichcr Ricbtung von dem Hauptbacbe durchbrocben, so dass 

unter dem Schiefer die unteren Kalke zum Vorscbein kommen, in denen der Bachlauf nacb N. utnbiegt und 

so die KepbissusEbcnc gewinnt. Jcnseits dicser erscheint das Saromata-Gebirge, von bier gesehen aussor- 
ordentlich sanft und flacb aufsteigend und nicbts von jenen gewaltigcn Abstiirzen zeigend, die man von Budo- 

nitza aus sieht. 

Der Weg von Agoriani nach Araehova ftthrt zunachst bcrgaufwarts durch das Auswaschungstbal zwischen 

dem  Hypsilo Kotroni und der siidostlich davon liegenden Kalkkette.  Aucb bier tritt in der Tiefe nocb an 

einzelnen Stellen der Scliiefer zu Tage, die Thalsohle ist abcr sobr stark mit Schutt liberdeckt, Im Allgcmeinen 

sind die Gchange im W. steiler, die im 0. flacher, was mit dem Einfallen der Scbicbten in dieser Gegend gut 
vereinbar ist.   Das gauze Gebirge bat wenig von dcr Wildlicit dcr Abstilrze gegeniiber Draclimano.   Von der 
Passhohe balbwegs zwischen Agoriani und den Kalyvien von Araehova zu diesen hinab, vcrflacbt sicb alles 

mcbr und mobr, rotber Lcbm erfiillt die zahlreicben Niederungen und M'ulden, und die einzelnen Felsen, die 

im 0. aus und zwischen diesen auftaucben, scheinen horizontale Schichtung zu besitzen. Audi das Livadi, das 
grossc Katavotbronbccken, an dessen Nordrand die Kalyvien von Araehova liegen, ist fast ringsum nur von 

selir flachen Gcbangon eingefasst,  und zahlreiche Kalkzungon springen von diesen gegen das Inncre  des 

Beckeus vor und versinken so alhniilig nntcr die Bcckcnausfiillung,   dass man den Eindruck erbalt,  als sei 
diese  gauze Ausweitung einc durch Unterwascbung hervorgebrachte, ganz allmiiligc Einsenkung.   Nur die 

Abhange im N. und insbesondere die im NW. sind steiler, und an der abgebrocbenen Spitze des Bcrgzuges, der 

vom N. hereinziehend zwischen den Kalyvien von Araehova und denen von Kastri ziemlich schroff sein Ende 
erreicht, beobacbtet man wieder mit Sicherheit ein Streicben der Schicbten, welches hier nacli NNW. gerichtet 
ist, bci eineni wcststidwestlichen Einfallen.  Die dicken Banke dieses lichtgrauen von spatbigen Adern durch- 
zogenen Kalkes zeigen auf ibren Abwitterungsflacben zahlreiche Eebinodermenstacheln, Crinoidenreste, Spuren 

von Bryozoen, cladocorenartigc Korallen, aucb Gnstropoden, Alles aber undentlicb und schlecbt, In der halben 

Hohe dieses Abhanges liegt, von unten nicbt wahrnebmbar, dcr Eingang zu der in alien Reisehandbiichern 

crwabntcn Tropfsteinhohle Sarandavli („die vierzig Sale"), die aber weder ibren Namcn, nocb ibren Ruf vcr- 

dient. Hat man die aiedrige Kalkbobe gewonnen, welche das Livadi-Becken im S. begrenzt, so stent man mit 
einem Male vor einem gewaltigcn Abgrunde und sieht in das grossartige Thai von Araehova hinab, welches 

die gesammte Parnassmasse durchsetzend, dieselbe in den eigentlichen Parnass-Stock und das im S. davon 
licgende plateauformige und flache, nur gegen das Arachova-Tbal von hoheren Randgebirgcn begrenzte Gebiet 
von Despliina sebcidet. Am Abstiege gelang es nicbt, sichere Andeutungen von Schichtstellung in den Kalken 
zu linden, darunter steht eine machtigc Masse von rothom, kalkigem Schiefer und flyscbartigem Merge! und 

Sandstein an, welcbc die gauze Thabnulde in der Umgebung von Araehova erfullen.   Unmittelbar  vor dem 

Orte streicht der Sandslein, Mergcl und rothe Schiefer sebr regelmiissig in WNW. und fallt NNO.   Dariiber 

liegen an dieser Stcllc betracbtliche Massen rotber, brockeligcr Mergelscliiefer mit einzelnen eingcschalteten 

grttnlichgrauen Kalklagen.   Diese rolhcn Gesteinc zeigen da,  wo  sic  weniger  loicht  zerfallcn,  zahlreiche 
griinc Fleckcn, wobl ihre ursprUngliche Farbe. Stellenweise liegcn audi machtigcre kalkige Banke von genau 

derselben  rothen Farbe darin,  wie  dies auch  scbon  bei  Agoriani  beobacbtet wurde.   Nachdem  nun die 

Schichtstellung gegeniiber den Kalken der boben Wiinde keinen Zweifel dariiber lasst, dass diese Scliiefer 

unter die Kalke  einfallen,  so  diirfte,  da man von Agoriani gegen Araehova vorschreitend aus Schiefer in 

dariiber liegenden Kalk gelangt ist, und ohne in diesem Kalke emon weiteren Schieferhorizont angetroffen zu 

Denkschrifteu del' ninthom.-llftfinw. 01.   XL. ltd.   Alihandlung von Nichlinitgliedern. A 
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26 , I lexander Btttner. 

haben, bei Aracbova selbst wieder in Schiefer, die denselbon Kalk anterteufen, hinabsteigt, eine Paralleli- 

sirung dor Hchicferhorizonte von Agoriani und von Aracbova, durehaus borechtigt sein. 

2. Besteigung des Parnass-Gipfels und Durchschnitt von Arachova nach Dadi, 

Der Weg, welcher von Aracbova zum Gipfel des Parnassos I'iihrt, lftsst die Livadi-Einsenkung links, and 

I'iihrt iibcr rlaohe, nur von einigen Wasserrissen unterbrockene Kalkgeliiinge eine bedeutende Streoke vveit 
nordwiirts an der wcst.lichcn Abdaehung des vom Gerontovraehos, dem zweithOchsten Gipfel des Gebirges 

ausgelienden Katnnies daliin, mn die gewaltigcn senlcreeliten AbsUirze dieses Kainnies an dessen Qstseite zu 

unigeben. Erst in einer der Tasslidbe zvviselien Agoriani und dem Livadi Cast genau entspreehenden Breite 

verquert dm- Weg diesen hier sebon bedeutend niedrigeren Karnm, wcndet sich nun naeb HO. in einem bereits 
lioeb iibcr der Grenze iles Banmwuchses licgcnden breiten Tliale naeb aufwftrts und gelangt endlich iibcr 

einen flaeben Kiicken zu einer tiel'on, kcsselfbrmigen, riugsum von der boben, wildon, phantastisob aUS- 

gezackten Hauptgipfeln unigebenen Ausweitung, die zur Zeit (5. Juni) mit alien Sehneefeldern und frisch 

gel'alleneni Selmee Cast ganzlich eri'iillt war. Diese Mulde 1st das obere Quellgobict des Baches, welclier durch 
den schinelzendeii Sebnee genahrt, zuersf in nordlichcr, dann in melir nordwestlicher Ricbtung sich gegen Dadi 

binauswendet. Man nuiss diese Einsenkung passiren, urn zum Eiissc des Likeri (Lyakura) zu gelangen, des 

hdehsten Gipfels des Parnass (2459 Meter), der iibrigens nur wenig hOher ist, als der Gerontovrachos, welcher 

im W. davon liegt und die SeehtJhe von 2435 Melern erreicht. Die Besteigung missbing insolerne, als durcb 

pliitzlicb sich an die Gebirgskiimnie legende (liclite Regeuwolkcn jcde Aussicht selbst auf die gcringsto 

Distanz bcnommen ward, obwohl nocb wahrcnd der Erklimniung der Likeri-Spitze selbst das bellste Wetter 

geherrscht hatte. So musste denn die sparliche Ausbeute an Petrefacten das Verlorene ersetzen. Es fanden 

sich in dem lichtgrauen, dicbten Kalke des Likeri als Auswittcrungcn: 

Mycetojphyllia spec.? Eine Koralle, die naeb ibren grossen, hie und da zu unregeluuissigen Reilien znsammen- 

laufenden Rterneu mil wenig zahlreieben, (Hinnen, vveit auscinanderstebenden Septen zu urtbeilen, wobl 

am ebesten der genannten Gattung angehoren dvirfte. 

Calamophyllia spec? Zahlreiche, in paralleler Ricbtung neben einandcr angeordnetc, unrcgclmassig verzogene 

und zum Theil gelappte Kelclic von circa 6 Mm. Durcbmcsscr, wie sie bei Calamophyllien und den n&chst 

vcrvvandten Gattungen vorkommen. Das Innere fast ganz mit krystallisirtem Kalkspatb erfiillt. 
Ausserdem scblccbtc Spuren von Gastropoden. 

Etvvas unterhalb des Gipfels in der Hchncemulde selbst fanden sich in einem Kalke von vbllig dcnisclben 

Aussehen: 

Calamojpkyltia spec. ? Eine Art mit viel grosseren Sternen (16 Mm.), welcbe ebenfalls unregelmSssig verzogen, 
bic und da in Spaltung begriffen und mit zahlreieben Septen und woldentwickclten Endothekaltniversen 

versehen sind. 

Thecosmilia spec? Zwei dicbt neben einander befindlicbe Durchscbnitte 25 Mm. grosser, ovaler Kclche mil 

zahlreieben Septen und sparlichen Traversen. 

Es sei hier damn erinncrt, (lass Gandry (1. c. p. 891) angibt, der Gipfel des Parnassos bestehe a,us 
lludistenkalken mit zahlreieben Fossilien; er sanmielte dasclbst eine Nerinea, einige sphaeruliten- oder 

radiolitenartige Rudisten und drci Korallen, welcbe mit den furoniscben Arten Astroooenia reticulata E. II., 

Enallocoenia (AsirocoeniaJ ramosa Orb. und Phyllocoeniaf pediculata E. II. verglichen vverden. Es ware nocb 
binzuzui'iigen, dass der Likeri-Gipfel an Petrefacten keineswegs reicb genannt werden kann, auch gelang 

es mir nicht, dasclbst Rudisten zu linden; da indessen Gandry nicht angibt, welehen Gipfel er bestiegen 

liabe, so ist wobl die Miiglicbkcit nicht ausgescblossen, dass es ein anderer, etwa der Gerontovrachos gevvesen 

An den Gipfeln ist die ZerkltJftung so gross und die Denudation so weit Torgeschritten,  dass auch ab- 

'•(isehen von der Decke, welcbe die Schutt- und Schneemassen bilden, eine Orientirung beztlglich der Schicht- 
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Der geologische Bau yon Attika, Boeotien, Lohris und Varnassis. 27 

stellung solu- erschwert wird. Dafiir bietct der vom Gerontovracbos in nordnordwestlicher Ricbtung ausgebende 

bobe Kamm die genugendsten Anhaltspunkte zur Sicherstellung des Streichens der Schichten. Dieses schwankt 
bier zwischen NW..und NNW. In der Nake der in dem wcstlieli vom Kannne unter den lioben Abstttrzen der- 

selben liegenden, einsamen Mandra Lazari (wolil einer der hdchstgelegeneri menschlichen Wohnungen in 

Griechenland) ist es ein genau nordwestliches. Das Fallen ist ein mit wunderbarer Gleichmassigkeit naeb SW. 

gericbtetes. Daraus ergibt sich auch die Gestalt des Gerontovrachos-Kammes. Ubrigens herrscbt in dieser 

ganzsn Kalkmasse eine so ausserordentlieh regelmassige Zcrkliiftung, dass man z. B. am Westabbange des 
Gerontovrachos, auf lange Strecken bin ein n8rdiicb.es Streichen bei Ostlichem Einfallen wahrzunehmen glaubt, 

wlihrcnd man sich dock bei der nachsten Wendung des Weges in die ostwestliebe Ricbtung sofort aufs Neue 

davon Uberzeugt, dass die Scbichten thatsaehlieh naeli NNW. streichen und nach WSW. einfallen. Es kann 

somit als siehergestellt betrachtet werden, dass aucb die Massen des Parnass-Gipfelkalkes vom Likeri und 

Gerontovracbos nacbW. eine im Aligemeinen mit den bei Agoriani und an dcrllohle Sarandavli beobachteten 

ubereinstimmende Streichungs- und Fallriehtung besitzen. 

Der Weg, welcber von Araebova naeb Dadi ftthrt, trifft etwa eine Viertelstunde nOrdlicb von den Kalyvicn 

von Araebova, da, wo er sicli an dem felsigen HUgel aufwftrts zu wenden beginnt, auf eine gering macbtige 

Lage rothen Schiefers, welcber bei nordwestlichem Streichen gegen NO. unter die bOheren Kalkklippen ein- 
fadlt. Etwas weiter nach N. stellen sich Banke eines eigenthtlmlichen Conglomerates ein, welches in kalkiger 

Grundmasse mehr oder weniger zahlreiche Gertflle eines rothen jaspisartigen Gesteins, daneben aber audi 
cine Menge von Rudistentrtimmern enthalt. Es geht (lurch das allmalige Verschwinden der Einschlttsse ganz 

unmerklich in dichten Kalk liber. Hat man den ersien Riicken iibersehritten und wendet sicli ins iistliclie 

Thai, so stebt das Conglomerat nocb burner an und daruntcr kommt endlieb in der Thalsohle Schiefer und 

flyschartiges Gestein zu Tage. An dieser Stelle befindet sich eine Quelle. Das Schiefergestein scheint nach 
S. nicht weit fortzusetzen. Der Weg wendet sich nun nach N. wenige Grade W. und man sieht vor sicli 

zur linken Hand ausserordentlieh steile manerartige Kalkfelsen aufsteigen, an einer Stelle, welche nach der 

Karte das sUdOstlichste Ende des Bergzuges ist, (lessen nSrdlichster Theil knapp oberhalb Agoriani S. steii 
abbricbt. In dem schmalen Tbale dicht ostlich an jenen Pelsen zeigen sich bier und da Spuren von Schiei'er, 

der unter den Kalkfelsen liegen muss. Die Kalke selbstsind zumTheile nichts als colossale Breccien, die aber 
wie es scheint, ausschliesslich aus Kalken von ziemlich gleichm&ssiger Beschaffenheit bestehen. Doch liegen 

hie und da auch sehr vereinzelte Brooken eines seboncn, dioritartigen Eruptivgesteins. Die Localit&t ftthrt den 
Namen Arvanitis („der Albaneser"). Das Thai beginnt sich ein wenig zu crweitern, seine Soble wird sehr eben, 

der Schiei'er in derTiefe scheint sich zu verlieren oder ist wenigstens von rotherErde vollig verdeckt und man 

kommt zu einer Quelle, die an der rechten Seite desThales in der Thalsohle selbst entspringt, aber scbon nach 

wenigen Schritten sich in ein Katavothron verlicrt. Die ganze Umgebung ftthrt den Namen Variko. Sowohl zur 
rechten wie zur linken Tbaiseiie bat man eine viell'ach unterbrochene, in Zackcn aiifgeloste Kette mauerartiger 

Felsen, welche aus vollstandig horizontal geschicbteten dicken Kalkbiinken bestehen. Auf Verwitterungs- 
flachon bemcrkt man nur sparliche Durcbsehnittc von kleinen Nerineen, ahnlieh denen in den Blocken der 

Schlucht unter Agoriani, dagegen sind einzelne dttnnere Lagen des gelblichgrauen, von weisspathigen Adern 
durchzogenen Kalks ganz erfttllt von mohn- bis hanfkorngrossen, eine undeutliche Kammerung zeigenden 

Organisinen, die wobl nur Foraminiferen soin konnen. Sic erinnern einigerniassen an Miliolideen. Sic dttri'ten 
nicht viol verschieden sein von den in der Geologic Sardiniens von La Marmora (Tab. F, Fig. 12) 

beschriebenen und abgebildeten Quinqueloculinen aus den Kalken von Olmedo. Auch aus dalmatinischen 

(unteren) Kreidekalken werden (s. Hauer, Erlauterungen zur Ubcrsichtskarte, Blatt Dalmatien) Foraminiferen- 
b&nke citirt. Von der Quelle wendet sich der Weg bergaufvvarls naeb Osten, (lurch cine iiberaus wilde und 

feleige Gegend. Die senkrechten Pfeiler, in welche die horizontal gelagerlen Kalkbiinkc aufgelost sind, mit 

direr (Hidden Tannenbedeckung, haben wenig Ahnlichkeit mit Kalk-, sondern erinnern eher an Granit- oder 

Quadersandsteingebirge. Zwiscben diesen Kalk|)i'ei!ern nun windet sich der Weg imnier hiiher und holier 
binauf,  indem er gleichzeitig seine Sstliche Ricbtung bcibelia.lt. Endlieb gelangt man in ein offeneres Gebiet, 
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28 Alexander Bittnei 

wo die Felsmassen von Vegetation frci werden und sich vollstandig in einzelne spitze Zacken und Nadeln auf- 

zulOsen beginnen, welche, in regelloser Unordnung zerstreut, bcsonders an dor rcchten Seitc des Wcges 

malerische Grnppen bilden. Rechis offnet sich cin breites, iiberaus kables Hochthal und in seinem Hinter- 
grunde erscheint rcchterseits die imposante helmartige, nach SW. sanft abdachende, nacb NO. steil abgerissene 

Wolbung des Gerontovrachos-Hauptkammes. Es ist derselbe Kamin, der beim Besteigen des Likeri umgangen 

werden muss, und das Thai, in welches man von bier aus hinaufsieht, ist das Thai der Mandra Lazari. Der 

Wcg biegt nun scbarf nach N. urn, und an dieser Stelle (Quelle) erscheinen links am Abhange Spuren von 

rothem Schiefer, wie soldier auch schon in der Mitte des Weges zwischen der Variko-Quelle und dieser Stelle 

in einer scheinbar ringsum von Kalkfelsen umsohlossenen Ausweitung zu Tage trat. 

Es beginnt nun ein sehr steiler Abstieg. In Blockcn des Kalkes, der beiderseits die Gehange bildet, 

fan den sich zahlreiche Durchschnitte grosser Bivalven, darunter auch solche von Oaprotinen. Fs scheint, als 

ob die steilen Wande dieses Einrisses beiderseits ein wenig nach 0. geneigte Sehichtflachen besasscn, und 

dass die grosscn BlOcke, welche insbesondere am Fusae der linksseitigen Felsen liegen, dieser Sehiehtstellung 

ihr Abrutschen zu verdanken haben. Unten angelangl, iiberschreitet der Weg cine schmale Lichtung und eine 

Wiese mit Quelle und wendet sicb bier NO. I Her zcigt sich abcrmals Schiefer. Die hohen Kalkberge im W. 

sind offenbar dieselben, welche den Horizon! bei Agoriani gegen 0. begrenzen. Man ubersehreitet nun nodi 

eincn schwachcren Kalkriicken und gelangt in ein Thai, welches sehr eng und tief ist und von eincm Bachlaufe 

durchstrornt wird, dessen Wasser man in einer ausserst primitiven Leitung gegen Dadi hinabfiilirt. Das Thai 

macht ganz den Eindruck eines Auswaschungstliales oder Aufrisses, da seine beiden Wande von steilen Felsen 

gebildet werden. In der Tiefe erscheint stellenweise Schiefer und flyschartiger Sandstein, auch trifft man hie 

und da auf Serpentingcrolle. Weiler thalabwarts zeigt sich, dass die Sohiehtcn insgesammt hinaus gegen die 

Ebene des Mavronero einfallen. Der Weg inngeht scbliesslich die wilde Schlucht, durch die der Bachlauf die 

Ebene erreicht und wendet sich links liber die Kalkhohe, auf weleher angelangt man die Ortschaft Dadi (audi 

Dadia), eines dor grossten Parnassdorfer, unter sich am Gebirgsrande liegen sielit. Von dieser lliihe fibeisieltt 

man auch ein gutes Stuck der gogeniibcr liegenden Saromata- und Fondana-Kette. 

Man kann nun hier dentlicher, als dies vom Fondana-Felsen mOglich war, beobachten, dass ostlioli von 

Modi ganz unten am Fusse des Gebirges, noch unterhalb der tertiaren Mergelfclsen, welche der Weg vom 

Draelimano zum Fondana-Passe links lasst, einige Knlkschollen liegen, dass ferner westlicli von Modi der ganze 

iiutere Theil des Abbanges aus Kalk besteht, weleher gegen den Fondana-Felsen am liochstcn ansteigl und 

unten vom Flusse benagt wird. Die Umgebung von Xylikus echeint ganz von Tertiarbihlungen liberdeckt zu 

sein; diese steigen bier jedenfalls sehr lioch an die Gehange liinan, doch kommt dnriilier Serpcntin zum 

Vorschein, weleher zum Thcile sogar noch den Kamm bildetc. Es dilrfte das der Stelle enlspreclien, von 

weleher aus man im N. vom Fondana-Gebirge, auf dem Wege nach Budonitza durch einen Wasserriss liinaul- 

blickend fiber dem Kalke noch den flachen Rllcken des Serpentina die IlOhc des Gebirges bilden sah. An der 
Stelle, wo die drei starken Bacheinrissc unterhalb Xylikus herabkommen, scheint audi das Tcrtiar weit 

herabzuziehen, der unterc Kalkzug wird hier sehmaler und erweitert sich erst wieder gegen Dernitza. Im W. 

von Glunista ist wohl kein Serpentin nichr vorhanden und unten am Kalke dor Saromata-Kette liegt nur noch 

Tcrtiar. Den weit ins Thai vorgeschobenen Kalkhiigeln von Modi entspricht auf der Parnassseite ein dem llaupt- 

gebirge vorgdagerter Kalkberg im 0. von Dadi, so dass an dieser Stelle das Kcphissus-Thal ungomein 

verengt ist. 

3, Von Dadi iiber Davlia und Arachova nach Kastri und Krysso. 

Dadi stebt auf Kalk, weleher gegen die Ebene hinausfallt. Nicht weit gegen 0. von der Ortschaft konnnf 

man an der wilden Schlucht vorbei, durch welche der Bach, an dem der Wcg von Arachova lange Zeit bcrab 

llibrte, das Gebirge verlasst. Die Kalkbanke fallen auch hier deutlich nach aussen.  Der Weg beginnt nun zu 

steigen und fiibrt iiber einen niedrigen Pass, weleher die Hauptmasse des Gebirges von dem flachen, ibm vor- 

gelagerten Kalkberge, der bier die Ebene einengt, trcnnl. Dieser Herg fiillt gegen den Fluss sehr flach ein. 
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I Inter  seinen Abhangen liegt gelbes Zerreibsel wie jenseits der Ebenc  bei Dmchma.no. Dor Einsclinitt  des 

Passes selbst entsprielit, zum Theile walirem rotliem Schiefer von der gewbhnlichen Beschaffenheit; von letzterem 

sieht man Spuren beim Herabstieg in derNahe eincr Capelle, wo sich auch eine Quelle befindct. Man gelangt 
nun an den grossen Schuttkegel, der sich  in  der Linie Velitsa-Hagia Marina aus  dem  Gebirge vorscliiebt. 
Sehon von weitem ninmit man wahr,   dass die colossalcn senkrecbten Wande iiber Velitsa, welclie sich in 

mchreren Terrassen liber einander aufbauen,  aus nur selir schwach  gegen die Ebene  gcneigten Schichlen 

bestehen. Von unterhalb Velitza offnet sich der Einblick in das Innere des Gcbirges.  Es tritt von hier geselien 

<lie furchtbare Zerrissenheit und Wildheit dieses Theiles des Parnassos am deutlichsten hervor. Der gan/,e 

kesselformige Ausschnitt, den man von bier unten tibersieht, ist sarnmt seinen Random in zusammenhanglose 
riesige Zaoken und Nadeln gelost, oder in Gestalten, die sich mit Bruohstiicken stenglich krystallisirender 

Mincralien vergleichen lassen. Auch an den Gipfeln aber treten noeh zahlreiche horizontale Linien, Schicht- 

fliichen entsprechend, auf, oder selbst deutlichc schwach gegen die Ebene geneigte Platten. Dieser ungeheueren 
Zertriimmerung des Gebirges, die nur der Denudation zugesehriebcn werden kann, entspricht einigermassen 

der gewaltige Schuttkegel, derwllst, steinig, nur mit t'usshohem Stechcichengestriipp bestanden, sich zwischen 

den Ortschaften Velitsa und llagia Marina aus dem Gebirge vorschiebt und im NW. bis zu dem Kalkhiigel vor 
Dadi, im SO. an die isolirten Kuppen bei Krevassara reicht, dessen Fuss aber in der ganeen Ausdehnung vom 

Kephissus besptilt wird. (Taf. Ill, Fig. 1.) Nicht weit im W. von llagia, Marina fiihrt der Weg zwischen zwei 
grossen dolinenartigen Eiiisenkungcii von vollkomrnener Trichtergestalt durch, welehe hier die cinformige Ab- 

dachung des Schuttkegels unterbrechen. Sie werden von Leake (Travels in Northern Greece,  II, p. 95) als 

„I)raeoplymata" — was man etwa durch „rrenfelswaschen" iibersetzen kiinnte — erwiilmt. Der Wand oberhalb 

Velitsa entspricht eine almliche bei Hagia Marina, nur ist dicse nicht wie jene auch gegen die Ebene heraus 
abgebrochen, sonde• dieGehange verflachen hierganz allmaligund ausserdem ist noch einBergzug vorgelagert. 

Zwischen dem Ilauptabhange und diesem eben erwiilmten Bergzuge, welcher steile Abstiirze, offenbar Schieht- 
kopi'e, dem Gebirge zukeiirt,  diirfte wohl Schiel'er eingelagert sein, obwohl solcher nirgends sichtbar wird, 
da das Thai ganz von Schutt erftillt ist.   Eiir das Vorhandensein eines Schiei'erzuges sprechen die zahlreichen 

Quellen   in diesem Thalc; endlich an der Steile, wo am halben Wege nach Davlia ein Bachlauf durch eine 
Schlueht links sich hinauswendet,   sieht man unter den jenseitigen Kalkkopf'en die rothe Verwilterungsi'arbe 
des Schiefers. Gegen Davlia  ninmit  dor die Abhange  liberdeckende Gebirgsschutt, zuni Tbeile  zu  festeni 
Conglomerate verbunden, immcr mchr liberhajid. An dem gegen die Ebene von Chaeronea gewandten Abhange 

des Vorhttgels, an dem der Weg liinfiihrt,  bcobachtet man noch an einer Steile ein nordwestliches Streichen. 

.In der Umgebung von Davlia selbst ragt nur hie und da eine Scholle alteren Gesteincs aus den Schuttmassen 

hervor, deren Anliiiufung wohl grOsstentheUs dem vom Kloster Hagios Jerusalem herabkonnnenden wasser- 

reichen Bacbe zuznschreiben ist. Der Felsen, auf dem die Akropolis des alien Daulis stand,  scheint alter 
Kalk zu sein, ebenso trifft man auf solchen am Bergabhange zwischen Davlia und der Muhle unterhalb des 
genannten Klostcrs, hier ist das Streichen ein nordiisliiehes bei nordwestlichem Einfallen. Von hier gegen 
Aracliova vorscliroitend, passirt man abermals einen schwachen Kalkhiigel und gewahrt sodann links jenseits 

der tiefen Schlueht, die in ihrem weiteren Verlaufe nach abwiirts die Felsen der Akropolis links lasst, an der 

Basis des Berges Schiefer, der allmiilig ansteigt, darliber aber Kalk,   welcher deutlich vom Gebirge wegf&llt. 
Dieser Bergzug setzt zur linken Seite fort. Zwischen ihm und dem Abhange des Gebirges kommt man durch 

rothen und grtlnen, zum Theile dickplatligcn und sehr kalkigen Schiefer, der zumichst naliezu horizontal liegt. 
Holier tritt Sandstein auf. Der Weg halt sich fast burner genau an der Grenze zwischen Kalk und Schiefer, 

nur an einzelnen Stellen fiihrt er durch fonnliche Schieferfelsen, die entschieden in vom Gebirge abgewandter 

Bichlung fallen.  Der Schiefer zur linken Hand zeigt Kopfe und ist roth geiarbt, mit nur sparsamen, grilnen 

Eleeken ; der zur rechten Hand dagegen zeigt Flachen und ist last durcliwegvs griin. Der Einrluss, den hier 
das eindringende Wasser tibt, ist also sehr in die Augen fallcnd. Es ist im weiteren Verlaufe des Weges nicht 

mehr daran zu zweifeln, dass der Schiefer hier iiber dem Kalke, der die Abhange des Parnass bildet,  liegt, 

denn die Httgel zur Linken sind von nicht unbetriichtlicherHohe, und zudem steigl der Schiefer, der .•mlangs uur 
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an ihrer Basis lag, iunner bb\ber an und der oben liegende Kalk lost sich nach und oach in einzelne Eetzen 

auf, bis er endlich ganz verschwindet, so dags man schliesslicb vOllig abgerundete, verwagehene mit Sehutt 

tlberdeckte Bergformen vor sich siebt, die kaum cine Spur anstehenden Gesteines zeigen. 1st man schon dem 

sogenannten Triodos oder dem Kreuzwege des Oedipus nahe, so tritt binter jener linksseitigen Schieferhugel- 

reihe cine zweite ebcn solcbe heraus, die sieli aber allmalig senkt, so dass der Schiefer in der Riohfung vom 

Triodos gegen Distomo sieb zu verlieren sehcint. Der Kreuzweg selbst ist ein ganz mteressanter Punkt. Die 

Kalkwiinde der Parnassseite, jenc der Xerovuni und aueb die beiden isolirlen Kalkhttgel im 0. des Triodos 

sind gicher nur getrennte Stiieke eiuer zusammengeb5rigen Kalkmnsse, welche an der bohcn Wand der 

Parnassseite uud an den beiden kleinen Hugeln nach aussen (etwa OSO.) fallende Scbiohten zeigt. Die Wande 
beiderseits sind sebr hocb und nahezu senkreebt, die Abhange Ubrigens sehr versturzt and mil angelagertem 

Sehutt verdeckt, die Tiefe des Thales mit Scbntt, Conglomerat und rotbem Lebm erftillt. Auf der boboreu 

Parnassseite scbeinen ganz bedeutende Felsmassen abgesunken zu sein. Die rothe Farbung in der Tiefe des 

Bacbeinrisses durfte einem Sehieferhorizonte entsprecben, der dann sowohl untcr der des Parnass- als unter 

der Xei'ovuni-Masse liegen muss. Dor Kalk an der Parnassseite ist; dunkelgrau und fiilirt mit krystallinigcher 

Masse ausgefiilltc Rudisten (Radioliten oder Sphaeruliten). Gegen die Passhohe uimmt die Tbalaugfullung an 

Macbtigkeit immer melir zu. Gleiehzeitig aber bemerkt man, dass von der Masse der Xerovuni ein naeb 0. 
stoil abgebrochener Kamm sieli quer in das Thai bereinscbiebt, und dass aus dcm Thale selbst ein der Xero- 

vuni-Massc vorgelagerter Kalkbttgel sich erhebt, dessen Schichten in westlicber oder nordwestlicher Richtung 
einfallen, wie dies audi die Kalkbanke des Xerovuni selbst an diescr Stelle zu tlmn scbeinen. Ebenso hat es 

den Anschcin, als ob die Huge! der Parnass-Seite, in welche sich die steile Wand im N. iibcr dcm Chani gegen 

WSW. allmalig aufzulosen begonnen bat, naeb W. oder 8W. fallende Sehiehtcn besitzen wUrden. Gleiobzeitig 

schiebt sicb binter jener sich auflosenden steilen Wand cine zweitc noeh viel gewaltigero Kalkmauer heraus, 

welche von jener durcb ein tiefes Thai getrennt ist. Auf derilohe des Ruckeng, dessen Sfidabfall von der erstcn 

Wand gebildet wird, gibt die Karte cine (,'apelle it. Nikolaos an. Niclit weit vom Chani erreicht der Weg die 

Passhohe und bewogt sicb eine Strecke weit auf ebenem Boden. Bald aber beginnt der Abstieg in den tiefen 

Wasserriss, der von N. kommend das Thai vcrquert und die Hauptqucllador des Pleistus bildet. Bier theilt 

sich der Weg; der linksscitigc fiihrt binab in die Tbalsohle und nahe dem Bacbe in die Ebene von Salona, 

der reehtsseitigc aber beginnt in Sehlangenwindungen wieder anzusteigen, est ist <\VY Weg nach Arachova. 

Von der Passhohe an ist die ganze Thalweitung mit weichercn Gesteinsmassen erftillt. In der Tiefe des Thales 
ist es vorwaltend rother Schiefer, der aber von ganz crstaunlieb machtigen Masseu flyschartigen Sandsfeines 

und Mergels iiberlagert wird, welche trotz vielfacher Windungen und Knickungen doeb ein zieinlicb constantes 

ONO.-Streichcn und NNW.-Fallen besitzen. Diese Elygchmassen bauen sieh gegen Arachova iunncr holier und 

hoher auf, und ibrein Streichen entsprcehen im Allgcrneinen auch die Pormen der Hiigel und die Iviehtungen 

dor Thaler. Sic bilden den Untergrund fiii' die ausgedchnte Wcincultur Arachova's. Die vom Gipfel der Xero- 

vuni nach W. folgenden Ildhen bis zur Eingenkung, an wclcher der Omalessi-Berg beginnt, besitzen das Aus- 

sehen von sehalcnformig iibcr einander licgenden Schicbtmassen, zwigchen welche sicb vom Thale aus rother 

Schiefer einzukeilen sehcint. 

Da nun das Einfallen der Xerovuni-Kalke ein gegen W. oder NW. gerichletcs ist, die Schiefer aber ein 

abnliebes Einfallen besitzen, so sehcint es, als seien sic den Xerovuni-Kalken aufgelagert. Dass diese Ansicbt 
sehr viel fir sich hat, daran iiberzeugt man sicb, wenn man die Anhdhen im NO. iibcr Arachova, besteigt. Im 

N. iibcr dcm Orte steht zunachst rother Schiefer und Ilyscliartiger Sandstein an, wie dies schon frtiher erwahnt 

wurde.'W'enig hiiher [iegt fester, lichtgrauer Kalk mit zahlreichen schlecht erhaltenen Korallenauswitteruogen 

.mil Spuren vim Rudisten uud Gagtropoden. lOhi 25 Mm. grogser Durchscbnitt einer Koralle mit zahlreicben 

diinnen Septen und gtark entwickelten Traversen diirftc einer montlivaUltienahnlicben Form zuzuscbreiben 
sein. Eg ist vvohl wahrseheiiiiieh, dass der bier ervvahnte Kalk nur ein a.bgesunkenes Stiick der die hoheroii 

Wande bildenden Masseu sei. liber dem das Orundgebirge bildendcn Schiefer liegt hier und da eine lose 

verwitferte Broecio in machtigen Banken,  ein wahrer Kalkgcbirgssehutt.  Der Schiefer selbst zicht gegen NO. 
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Der gedlogische Bau von AttiJca, Boeotien, Lokris unci Parnassi 31 

sehr hoch an den Abhangen binauf und auf dem Wege zu einer der am weitcsten ins Thai vorspringenden 
unteren Kalkklippen passu! man ihn in einer H6h.e von circa 4000', und weiter gegen 0. sieht man ihn liberal! 
unmittelbar unter den senkreehten Abstttrzen des Kalkes zuTage treten, nach NW. unter diesen einfallend. 
An der erwahnten Kalkklippe wnrde ein Fallen des Kalkes nach NNW. beobachtet, die weiter iistlich liegenden 
Klippen scbeinen dasselbe Fallen zu besitzen. Es ist katim mogiicli, daran zu zweifeln, dass der Schiefer 
gegen NO. zwischen den flachen, sehichtnaehonariigen Nordabhangen des II. Nikolaog und den senkreehlen 
Wanden der Hauptparnasskalke in der Richtung gegen das Kloster II. Jerusalem oberhalb Davlia fortsetzt, 
wenn auch diese Einschaltung selbst an Ort und Stelle der immensen Schutthalden wegen nur schwer nachzu- 
wcisen seiu dttrfte. Doch kommt aus dieser llolie der Hauptquellbach des Pleistus, und auch dieWasserleitung 
von Arachova bezieht ihren Bedarf von dorther. Spuren von schieferrother Farbung zeigen indessen die 
Abhange des II. Nikolaos selbst noch in jenen Hohen. Die Dberlagerung der Westabhange des Xerovuni 
(gegen das Thai von Arachova) durch den Sohiefer sieht man von diesem Punkle abermals sehr deutlich, fur 
die Thatsache der Dberlagerung spricht ausserdem noch die geringere Hohc dieser Kalkmasse (die Xerovuni- 
Gipfel sind auf der Karte mit 1568 M. angegeben). Fs scheint noting, dies alios besonders hervorzuheben, 
weil in der Literatur bereits Angaben liber die geologischen Verhaltnisse dieses Theiles des Pamass-Gebirges 
existiren, welche die Sachlage etwas einfacher darstellen, als sie thatsttchlich ist, worauf spflter zurttck- 
gekommen werden soil. 

Der Weg von Arachova, naeh Kastri hinab fiihrt lange Zeil; itn Schiefer, nach und nach aber verschwindet 
dieser wenigstens an der Oberfliiehc der hoheren rechten Thalseite und loser Schutt, zum Theile wohl auch 
altere Conglomerate verhttllen die Abhange. Erst nahe vor Kastri taucht der Schiefer unter einer niedrigen, 
der hohen senkrechten Wand vorgelagerten Kalkterrasse wieder auf, und liisst sicli von bier bis Kastri verfolgen, 
welches wohl /aim Theil darauf erbaut ist. Vom Metochi Panagia sielit man ihn jenseits des kastaliscben Baches 
(W.) anstehen. Nach oben wird er hie)' sehr kalkig und dicht liber der kastaliscben Quelle an der Basis der 
phadriadisehcn Felsen, am Eingange zu (\cv sogenannten Ilohle der Pythia geht er in diinngeschichtcten roth- 
lichen Kalk iiber. An dieser Stelle lasst sich das Streiehen nach NW., Fallen NO. mit Sichcrhoit bestimmcn. 
Die Selihielit selbst ist durch einen G-iessbach ausgewaschen und muss zur Regenzeit einen prachtigen 200' 
hohen Wasscrfall besitzen. In Kastri selbst sieht man noch Spuren dor Verwiistungen des letzten grossen 
Erdbebens vom 1. August 1870. Von den iiberhangendcn Felsen Bodhini (ehemals Nauplia) sind zahlreiche 
grosse BlOcke abgestttrzt. Uberschrertet man den llaehen, von Mcnschenhand stark bearbeiteten Kalkrlicken, 
der in SO.-Richtung ins Thai vorspringcnd die Lage des alien Delphi gegen W. sehiitzte, so trifft man beim 
jenseitigen Abstiege abermals auf Schiefer in geringer Erstreckung, der unter dem erwahnten Kalkriieken 
hcrvortaucht. 

Rechts bleibt cine steile Kalkwand und unter dieser stelil; in einem Bacheinrisse ebenfalls Schiefer an. 
Ubrigens isl Alios im lioehsten Grade verschiittet and mit zahlreiehon abgestUrzten Bliicken libersaet, so liegcn 
besonders Bliicke von ganz frischem Aussehcn am Abhange gegen Krysson hinab, die wohl audi das letzte 
Ei'dbeben losgelost hahcn mag. 

4. Von Krysso iiber Desphina und Aspraspitia nach Distomo. 

Wendet man sich von Krysson wieder tlialaufwarts auf dem Wege, welcher, ohne Kastri und Arachova 
zu beriihren, direct nach Livadia fiihrt, so kommt man, den ersten Kalkhiigel abwarts steigend, an (lessen 
Basis auf cine Spur von Schiefer, der wohl in der Richtung gegen Krysso und dariibcr hinaus zu verfolgen 
sein mag. Die liter des Pleistus sind beiderseits von einem Olwalde bedcckt, welcher sich weit thalaufwaris 
fortzieht und nur durch die ausserordentlich steilwandige, tiefe Schlncht untcrhalb Kastri unterbrochen wird. 
Dieselbe gewfthrt einen sehr guten Aufschluss; ihrc steilen Witnde sind von gebogenen Schichtlinien formlieh 
gestreift und steilen offenbar ein mitten durchbrochenes Gewblbe dar, desscn Axe in etwa NW.- oder NNW.- 
Richtung verlaufend zu denken ware, Am linken \:i^v bleibt noch ein kleiner Kalkhiigel, der deutlich tbal- 
abwarts fallerrde Schichten zeigt, und nach S. sanft unter die hohen Kalkwande der Kripsani Vrachi einschiesst. 
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32 Alexander Bittner. 

liber dcm Kalke dieses Httgels zeigt sieh die dcm Schiefer eigenthtlmliohe rothe Fiirbung. Am linksseitigen 

Pleistus Ufer unter den hohen Felsen liegcn an einev Steile SSO. von Kastri abgestiirzte Blocke, mit Durch- 

sehnitten grosser Rudisten. Der Bachlauf selbst ist liicr in Schutt aus Kalk- und Schieferstucken eingcgrabcn. 

Von da aufwarts gelangt man bald zu einer Rrlicke liber den Flcistus und jenseits dicscr beginnt der steile 

Aufstieg zum Plateau von Despbina. Etwas oberbalb der Rrlicke hat sicli der Bach durcb den linksseitigcn 

Kalk selbst seinen Weg gebahnt; an dieser Steile scheint sich aucb cin Schicfcrzug zwisehen dcm Kalke der 

Wiinde zu verlieren. Die Wandc selbst, an welcben der Weg hinauffiihrt, zeigen iiusserst regclmiissige, ost- 

westlicb streichende und iiusserst steil nach N. einfallende Kliiftung, die man wcitbin nacb beiden Seiten 

verfolgen kann. Die Schichtung ist nur hie und da zu bemerken, da die Biinke ausserordentlicb dick sind. 

Hat man die lliilie errcicht, so iibcrbliekt man einen grosscn Tbeil des Thales. Ein Kalkabsturz dnrcbsotzt, 

von Kastri ausgebend, das Thai in siidostlichcr Richtuug. Unter ibm tritt hie und da Schiefer zu Tage, so z. B. 
kurz vor der unten ttberschrittenen Briicke; die scbichtflacbenartigc Abdacbung (nacb NO.) des Kalkqucr- 

htlgels von Kastri selbst tritt sebr deutlicb hcrvor. 

Von diesem Punkte gegen Desphina vorschreitend, bemerkt man, class sich ausser jencr ostwestlicbcn 

Kliit'tung des Kalkes bier iibcrall aucb noch eine nordsiidlicb verlaul'ende unterscbeidcn lasst, wie eiuc solcbc 

aach bereits vom fierontovrachos-Kamme angegebcn wurde. 
Despbina liegt in einer in nordwestliehor Richtung gestrcckten, scbmalen und Aachen Nicdcrung, welehe 

von einer uiacbtigcn Masse von Terra rosea erflillt ist. Der Kalkhiigel, an welcben sich der Ort lelmt, zeigt 

an seineni Gipfel dickbankigen Kalk, welcber nach NW. streicht und nacb NO. fallt. In dicsom hellweisslich- 

gclbcn Kalke tindet man einzelne sebr lange und diinne, etwas gewundenc Sphaenilit.cn, welcbc eine mit 

wenigen grobenRippen verzicrle aussere und einc fein-, gleichmassig- nnd schart'gericftc innereSchalcnschichtc 

besitzen.' An der Basis dieses Kalkhiigcls, im Doric selbst, kommt rotber Schiefer zum Vorschcin und wenn 

man von Despbina aus den nach S. fiibrenden Weg cinscblagt, so iibcrzeugt man sich bald, dass man ziemlicb 

senkrecht auf das Streiehen des Schiefcrs gcht, und dass aucb dieser nach NO. einfallt. Da dor Weg bald 

nach HO. umbiegt, so bekommt man die Schichtkopfc des lliigels zu seben. Darunlcr kommt offenbar aucb 

bier Schiefer zum Vorscliein, ist aber von Culturcn (Weinbergen) verdeckt. Wo der Weg in den in siidostlichcr 

Richtung verlaul'enden Baeheinriss abzusteigen beginnt, kommt links wieder constant nach NW. fallender 

Kalk zum Vorschein, und wenn man in die Ticfe derSchlucht hinabgestiegen ist, wo das Kloster Hagios Joannis 
Prodromes liegt, so zeigt sicli, dass aucb dieses seine Exislcnz einem ganz scbmalen Streifcn rothen Sehiefers 

vcrdanki. DicsoScbicfercinlagening streicht langs des Weges, der vomKlostcr am linksseitigcn Abbange wieder 

zum Plateau hinauffiihrt, etwa eine Vicrtelstunde lang fort und verliert sich dann zwiscben den Kalkcn. Die 

rechten G-ebangc der Klosterschlucht schoinen Schichtflachen zu sein. Hat man das Plateau wieder erreicht, 

so ist alles wie, uni Despbina, die Abhangc flache Kalkhiigel, in den Muldon Terra rossa. Es tritt in diesem 

ziemlicb <">dcn Kalktcrrain von Despbina rccht angenfallig hcrvor, wie gross die Abhangigkeit mensohlioher 

Niederlassungen in diesen wasseraxmen Oegenden vom Auftauchen aucb an»cheinend so schwaeher Schiefer- 
partien im Kalke, ist. 

Am SO.-Abhangc des Somalessi erscbeini cin Schieferstreifcn, der, im SW. beginnend, gcgen NO. .am 

Abbange iminer holier anstcigt, und unter den Kalk des Somalessi einzul'allcn, dagegen von einem gegen SO. 

vorgelagertcn Kalkhiigelzugc unterlagcrt zu werden scheint. Seine Fortsetzung in nordostlicher Richtung ist 

(lurch die Vorhiigel verdecki. Vcrfolgt man den Weg nach Aspraspitia weitcr, so iibcrschrcitct man niedrige 

Kalkhiigel mit nach NO. fallcnden Schichtcn, und gelangt endlicb an den steiler. Absturz oberbalb Aspraspitia. 

Beim Abstiegc bemerkt man nach kurzer Zeit rothe Farbung zwiscben den Kalkcn, und sebr bald taucht 

rotber Schiefer auf, in dcm der Weg hinabflihrt. Dicscr Schiefer ist von geringer Machtigkeit; er wird im N. 

von einer macbtigen Kalkmauer iiberlagcrl, wahrend der siidliche Kalk bach unter ihn einfallt.   Diesc Steile 

1 Ahnliche Formen wurden vom Bergrath Star bei Descla im  [sonzo-Thale gesammelt (Jahrb. d, geol. Reichsanst. 
1858). 
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kann wohl als eines der dcutlicbsten Beispiele fUr Einlagerung von rothem Schiefer mitten in Kalk und 
zugleicb i'iir das Auskeilen einer Schieferlage gegen oben gelten. Ein wenig nach NO. von diesem Abstiege 

kormnt ein Thaleinriss herab, in welchem ebenfalls Schieferiarbung sichtbar ist, doch fallt dieser Schiefer 
offenbar in entgegengesetzter, beilaufig sttdwestlicher Richtung unter den Kalk ein und unter ilm fallt seiner- 

seats vollkommen deutlich der Kalk des Berges ein, welcher zwischen diesem Thale und dem aus der Richtung 

von Oistomo herabziehenden liegt. Da die beiderseitigen Schieferlagen einander zu entspreohen scheinen, so 
hatte man bier eine Synklinale, deren Axe fur diescn Punkt ziemlieb scharf bestimmt ware. Siehe die Skizze 

Taf. Ill, Fig.3. Der Fuss der Abhange wird von Schutt verdeckt. Der Hiigel, welcher zwischen demFestlande 
und der Halbinsel Kephali liegt, scheint ganz aus einem Kalkconglomerate zu bestehen, das wohl als tertiar 

anzusehen ist. Auch die den Kalkbergen vorgelagerten flacheren Huge! im N. und S. davon werden aus der- 
selben Bildung bestehen. Der Abhang des Verseniko im SO. der Bucht von Aspraspitia lauft von hier gesehen 

ziemlieb flach ins Meer hinaus. Das Thai des Metochi Sto Jalo (im N. des Verseniko) diirfte wohl einem 

Schieferzuge entspreohen. (Sauvage zeicb.net hier Schiefer ein, sagt aber nichts dariiber.) In einem Kalk- 
brocken hoi Aspraspitia (der vielleicht aus dem tertiaren Conglomerate stammt) fanden sich mehrere Cidariten- 

stacheln von selir kurzer und dicker Keulenform, vcrgloiehbar denen von Gidaris jpunotatissima Ag. (mittlerer 

Neocom) oder (J. clumfera Ag. (oberes Neocom). 

Der Berg, welche'n man zunachst links lasst, wenn man sich von Aspraspitia gegen Distomo wendet, 

zeigt, wie schon erwahut, in bcilauiig siidwestlicher Richtung einfallende Kalkbanke an seinem Gipfel. An 

seinem Abhange gegen Aspraspitia liegt etwas flyschartiger Sandstein und Schiefer, von dem sich nicht mit 

Bestimmtheit sagen lasst, ob er den Kalk. liber- odor unterlagcrt, oder vielleicht ein abgesunkenes Stuck ist. 

Von da thalaufvvarts gegen Distomo siebt man nur Kalk. Links sicht man deutliebe Kalkbanke fast nur an 

den (Jipfeln, rechts ist der Kalk bessor entblosst, aber undeutlicher geschichtet. An der Uohe zwischen den 

beiden Bachen liegen die Schichten fast horizontal, auf dem Berge zur linken Thalseite zeigen sich langhin- 

ziehende, schwach gebogene Schichtkopfe. Im Allgemeinen lasst sich nicht verkennen, dass sich der Weg 

mitten durch ein flaches KalkgewOlbe bewege. Je holier man kommt, desto mlicbtiger verdeckt Schutt alle 
Abhange. So wie man die Passholie crreicht hat, befindet man sich unmittelbar vor Distomo, welches in einem 

machtigen Zugc rothen Schiefers liegt, dor sich von W. her, in einem starken Hiigcl dem Kalke, den man 
eben durchschritten hat, aufgelagert, ins Thai hereinzieht und hier alle die flachen Uiigel bildet, welche sicli 
gegen NO. und 0. vom Orte erlieben. 

Die Linie Aspraspitia-Distomo kann als westliche Grenze des Parnass-Gebietes angenommen werden, eine 

Trennung, die allerdiugs mehr orographischer als geologischer Natur ist. Doch ist wohl hier der geeignete 

Ort, urn das liber den Parnass Vorgehrachte, so gut es oben moglich ist, zu einem Gesammtbilde zusammen- 

zufassen, damit spater Wiederholungen vermieden werden kiinnen. Man findet in fast alien, jcmals liber die 

Geologic Griechenlands crschienenen grosscren Arbeiten Angaben iiber don Parnass. Boblaye und Virlet, 
Fiedler, Russegger, Sauvage und Gaudry haben dieses Gebirge besucht. Fs sei gostattet, hier das 
Wesentlicbe ihrer Mittheilungen zu erwalinen. Die dlirftigen Angaben der Geologie von Morea konnen wohl 

ftiglicb. Ubergangen werden. Auch Fiedler's Angaben sind nur spiirlich. Nahe vor Arachova beobachtete er 

rothes, diinngeschichtetcs, eiscnkicseliges Gestein, dessen Schichten von einem Bache durchrissen sind und 

einerseits nach NO., andererseits nach SW. fallen. 
Russegger gibt an, dass vom Chani Semino (auf der Kartc Zimeno) gegen Kastri abwarts in der Tiefe 

Thonschiefer ansteht, der mit Kalkthonschiefer wechselt, NO. streicht und NW. fallt, oil; auch senkrecht steht 
mid shirk gekrttmmt ist. Gegen Arachova herrscht der Kalkthonschiefer. Endlieh schneidet der dichte Kalk- 

stein die Schieferbildungen wieder ab und in der ganzen Umgebung von Kastri ist derselbe herrscbend. Ferner 

entnimmt man den Angaben Russegger's, dass der Weg von Salona iiber Topoly nach Gravia sich 
wenigstens zum Theile in rothem Schiefer und Sandstein bewegt und dass die Schichten an diesem Passe 

nordsiidlich streichen und nach 0. einfallen. Die Ubereinstimmung der Angaben Russegger's mit den hier 

vorgebrachten ist also, was das Thai von Arachova betrifft, cine vollkommene. 

Benkachrlften der mathom.-naturw. 01. XL. Bd.  Abhandlung yon Nlchtmitgliodern. g 
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Sauvage erwahnt, dass die Schichten der Schiefcrformation, die das Thai von Arachova crfiilU, 

gefaltet seien, fast vertical stelien und ostwcstlich streichcn; dass von Arachova, gegen das Livadi-Plateau 

aufsteigend, man rothe Schiefer und Grauwackcn trcffe, welche gegen N. einige Grade W. fallen, and dass 

diese von grauen und braunen liippuritenkalkcn iiberlagert werden. Die Entleerung des Livadi-Beckons 

erfolge durch ein Katavathron, welclies 10 Kilometer weitcr zwischen Metochi und Salona ausmiinde, woran 

Sauvage die Bemerkung kniipft, dass die Ostwcstlinie dieses Wasserlaufes dieselbc sei, wie die der Haupt- 

ketten und der Schichten in der Gegcnd. Endlich wird noch bemerkt, dass man von dieser erhohten Stelle 

(womit wold der obere Eand der Fclsenwand liber Arachova gemeint ist), bis weit gegen die I5ai von Salona 

liinab im Thale die braunen Farben der Schiefcrformation sche, in hohercm Niveau dagegen bemerke man 

einen Wechsel von Kalk und Schiefer, crkennbar an der rotben Farbe, welclie die Schiefer den Deprcssionen 

mittbeile (diese letztero Stelle kann wold nur auf die Abhange der Xervouni bezogen werden). Es lasst sich 

niclit verkenncn, dass Sauvage die Verhaltnisse hier einfacher, als sie thatsachlich sind, gesehen babe, und 

dass er bier in ahnlicher Weise, wie ilnn dies am Copals-See gelungen ist, aber mit niclit so vielern Grund, 
die Schichtstellung mit den Wasserlaufsverhaltnissen in Einklang zu bringen sucbte. 

Gan dry gibt zwei hiehergehOrige Profile (1. c. Tab. LXVIII, Fig. 4 und 7) und leitet aus diesen haupt- 

sachlich den Schluss her, dass hier und anderwarts das tiefste Olied seines secundarcn nicht metamorphisehen 

Terrains aus Psammiten bestche, die nach oben successive in Macignos, bunte schiefrige Marnolite und 
Kudistenkalke iibergehen, welche letztcre die oberste Etage bilden. Es wird sich spater Gelegenheit ergeben, 

auf diese Ansicht zuriickzukotnmen, doch sei schon hier darauf hingewiesen, dass unter dem Schiefcrterrain 

von Arachova die Kudistenkalke des llagios Nikolaos liegen. 

So weit die liber den Parnass in der Literatur vorhandenen Nachrichten. Es ist im Vorangchenden gczeigt 

worden, dass im eigentlichen Pamass-Stocke zwischen dem Fclsen der corycischen llohle und den Gipfeln des 

Gebirges ein Streichcn, welches zwischen NW. und N. schwankt, bei cinem nach W. gerichtcten Einlallen 

herrscht, undzwar so, dass gegen N. (Agoriani) das Streichen eine inchr nOrdliche, gegen'SO. dagegen (Gipfel) 

eine ausgesprochene nordwestliche Bichtung annimmt. Andererseits hat sich herausgestellt, dass der ganze 

Ostabhang (bei Dadi, Velitsa, Daulia und am Kreuzwege des Oedipus) im entgegengesetzten Sinne, also nach 

0. einfallende Schichten besitzt. Bei Kastri herrscht ebcnfalls ein Einfallen in SstUchem Sinne, und nicht weit 

im W. von hier muss eine Wolbung liegen. Damit stimmen auch. die Angaben Russegger's liber den west- 

lichsten Theil des. Gebirges liberein. Am Plateau von Desphina ergab sich ein Fallen, das mit dem von Kastri 

vollig iiboreinsliniint. Erst bei Aspraspitia fanden sich wicder Andeutungen eines entgegengesetzten siidostlichen 

Verllachens, und hier konnte auch eine Synklinnle nachgewiesen werden, deren Existenz noch weiter durch das 

wirkliche Vorhandensein einer Wfilhung zwischen Aspraspitia und Distomo bekriiftigt wurde. Fehlen nun 

auch alio Angaben liber den Somalessi und den Sttdabhang der Xerovuni, so lasst sich dennoch wohl aus dem 
Vorhandenen der Schluss ableiten, dass das Parnass-Gebirge im Wesentlichen aus zwei Antiklinalen gebildet 

werde, deren ostliehe eine Axe besitzt, welche iiber die Xerovuni und den Hauptgipfel verlauft, deren westliche 

aber viel niedriger ist und westlich von der Linie Despbina-Kastri liegt. Die Axe der zwischen beiden 

liegenden Synklinale ist nur bei Aspraspitia genauer lixirt und dtirfte von hier etwa durch den Somalessi, liber 
die Kalyvien von Kastri und westlich vom .Hypsilokotroni verlaufen. Entsprechen nun dicse Verhaltnisse 

wirklich der Natur, so ist es nicht rn.6gl.ieh, dass die Schichten des Thales von Arachova ein ostwestliehcs 

Streichcn besitzen kiinnen, wie dies von Sauvage angenommen wird. Dass aber cine ostwcstliche Richtung 

thatsilehlicb in sehr markantcr Weise und zwar als Klliftung hervortritt, ist bei Bespreohung des Aul'stieges 

von Kastri gegen Desphina hervorgehoben worden. Diese Klliftung maeht es auch erklftrlich, warum die 

siidlichen Kalkwiinde des Thales von Arachova im Allgcmeinen etwas flachcr gegen das Thai einfallen, als 

die nordlichen, welche an vielen Stelien sogar iiberhangen, wie insbesondere liber Kastri selbst, woher das 

hSufige Absttirzen von Felsblocken bei Erdbeben (Profil Taf. V, Fig. 3). 

Aber noch eine andere Richtung macht sich bei Betrachtung der zahlreichen Felswiinde des Arachover 

Thales geltend, welche kciner Klliftung zu entsprechen scheint. Es ist das cine zwischen NO. und ONO. 
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schwankende. Sie wiederholt sich im Abbruche der Kripsani Vrachi und in der von Arachova in nordostlicher 

Ricbtung gegen das Kloster Hagios Jerusalem ziehenden kolossalen Kalkmauer. Auch weiter im SO., so 

oberhalb Aspraapitia, glaubt man sie wieder zu erkennen. Anjenen beiden erstgenannten Stellen kommt in 

der Tiefe des Thales ein alterer Kalkhorizont zumVorschein, dort die Wolbung, welche der Pleistus nnterhalb 

Kastri erschliesst, bier die machtige Masse des Hagios Nikolaos und. der Xerovuni. Sic beide liegen offenbar 
unter dor Hauptmasse der Schiefer, welche die Mitte des Arachover Thales erftillen, dagegen weder nach 0. 

noeh nacb W. als eontinuirlicb durch den ganzen Aufbrucb fortstreiohend nachzuweisen sind, wie es doeh der 

Fall sein mttsste, ware das Thai von Arachova einfach der Aufbrucb einer ostwestlich verlaufenden Kalkwelle. 

Es scheint daher mil; den thatsSchlichen Verhaltnissen allcin vereinbar, wenn man an der Ansicht festhalt, 
dass das Thai von Arachova einem unter nahezu rechtem Winkel auf das Hauptstreichen des Parnassos durch 

die gesammte Breite des Gebirges erfolgtem Querbruche seine Entstehung verdankt, welcher Querbruch spater 

durch Auswaschung zu dem jetzigen, stellenweise fiber einc Stunde breiten Thale erweitert wurde. Die 

ursprttngliche NO.-Richtung des Bruches manifestirt sich noch an den Felswanden der Kripsani Vrachi und 

an den Hauptabsttirzen NO. von Arachova, also vorzllglich im 0. und W. des Thales, die Ausweitung des 

Thales durch DenudatioD hat vorztlglich in der Thalmitte gewirkt und dtirfte vvescntlicb durch die wiederholt 

hervorgehobene fast senkrechte Kltiftung des Kalkes untersttttzt und exleichtert worden sein. Es ist Ubrigens 
nielii, mimoglich, dass auch nacb dieser OW.-Kliiftung, welche offenbar die Lage des von Sauvage erwabnten 

Livadi Katavothrons bedingt, Absitzungen vorgekommen sein mogen. Denn zieht man z. 15. cine Linie vom 

Abbruche bei der Sarandavli-HOhle nacb 0.; so trifft diese auf die Kalkklippen nordlich von den KaJyvien 

von Arachova, unter denen Schiefer hervortritt, und lasst im weiteren Verlaufe auch die Hauptgipfel nordlich 
liegen. hn Nonlen dieser Linie tauchen also plotzlich steilere lloben auf, wiihrend im S. das grosse flache 

Livadi-Becken liegt. Es 1st am En.de der Darstellung des Durcbscbnittes liber Agoriani nach Arachova die 

Ansicht wahrscheinlich gemacht worden, dass der Schiefer von Agoriani dem von Arachova entspreche. Nun 

findet sich aber auch nordlich von den Kalyvien von Arachova Schiefer, der sich uher die Localitat Variko 

hinaus gegen Agoriani fortsetzen dtirfte. Der Schiefer von Arachova mttsste demnach docb einem ticferen 

Horizonte angehOren, oder die oben genannte Linie entspricht einer Verwerfung, deren stidlicher Flttgel viel 

tiefer liegt als der nOrdliche. Ftir dies en letzter en Fall wurde der Annabme, dass die drei Schieferhorizonte 
identisch seien, nichts im Wege stehen. Es ist allerdings auch noch eine dritte Miiglicbkeit nicht ganz aus- 

geschlossen, obwohl sie wenig fllr sich hat, namlich die, dass der Schiefer von Variko holier liege, als die 
beiden anderen. 

Die horizontal Lagerung der Schicbten in der Umgebung der Localitat Variko, welche allerdings mit 
dem Streichcn und Fallen im 0. und W. davon wenig zu stimmen scheint, mag vielleieht einfach auf Aus- 

waschung des unter dem Kalke liegenden Schiefers zurttckzuftlhren sein. 

Dem Schiefer von Arachova wtirde andererseits der am Wege von Davlia zmn Triodos betrachtete ent- 
spreehen. Hier aber beginnt sich ein wesentlicher Mangel in der Beobacbtung ftihlbar zu machen. Es ist nicht 

constatirt, wohin der Schieferzug jenseits des Triodos fortsetzt; gegen Distomo soheint er nicht fortzusetzen, oh 
er es aber vielleieht in sttdostlicher Richtung thut? Die aufifallendeAnlagerung des Schiefers an denXerovuni- 

Kalk im Thale von Arachova, welche auch durch die Beobachtungen Russcgger's bestatigt wird, und das 

ungewohn-liche Streichen des Schiefers in dieser Gegead dtirfte wohl mit dem plotzlichen Anscbwellen des 
unteren Kalkes zur Xerovuni-Masse und ebenso vielleieht mit den Umstiinden, welche den Querbruch hervor- 

gebracht, in ursachlichem Zusammenhange stehen. Dass dieser Querbruch in seinem ersten Entstehen einer 

gevvallsani wirkenden Kraft zuzusehreiben sei, daftir spricht das liiiufige Auftreten furchtbarer Erdbeben. Schon 
die iiltesten historiscben Uborlieferungen erzithlen von solchen. So wurde nach Pausanias (cit. in Leake, 

Travels in N. Gr. II, p. 60) die insbesondcre gegen die Sehatzo des delphischen Orakels gerichtete Envasion 

der Oallier unter Brenaus im Jahre 27!) v. Chr. durch ein Erdbeben, welches Felsen vom Parnassos loslostc, 

wodureli viele i\cr Iviiuber erschlagen wurden, vereitelt. Von neueren Erdbeben sei hier nur das vom .1. bis 

6. August 1870 crwahnt.  Es wurden ganz insbesondcre die Ortschaften Itia, Krysso, Kastri, Arachova, Davlia, 
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36 Alexander Bittner. 

als die starkst betroffenen angefilhvt (Schmidt, in Verb. d. geol. Reichsanst. 1870, p. 226). Es sind keine 
Anhaltspunkte dafttr aufgefunden worden, ob dieser Bruch von einer Absenkung oderVerschiebung der einen 
Gebirgshalfte begleitet aei oder nicht. Ebenso muss unentschieden gelassen werden, wie sich der Kalk des 
Somalcssi zu dem der Xerovuni verhalt, ob zwischen beiden Gebirgsstilcken der den Xerovuni-Kalk tiber- 
lagernde Schiefer von Aracbova durchziehe und demnach — wie vvohl zu vermuthen — der Somalessi-Kalk 
demKalke der Parnass-Gipfel entspreche oder nicht? Es hatten eben viol mehr Durchschnitte gemacht werden 
inUssen, um alle diese Fragen einer Losung niiher zu bringeu. 

II. Das Gebiet des Helikon. 

1. Von Distomo iiber Hosios Lukas, Kyriaki und Sourbi nach Livadia. 

Es 1st bereits erwahnt worden, dass die ganze Breite des Tha-Ies von Distomo von rothem Schiefer erf'iillt 
wird, wclcher dern Kalko, der das Gewolbe zwischen hier und Aspraspitia bildet, angelagert ist. Man sieht 
den Schiefer anch drtiben an der Basis der Xerovuni, jedoch war auf diese Distanz nicht sicherzustellen, ob 
er unter oder liber dem Xerovunikalke liege. 

Im Verfolgen des Weges gegen Stiri hat man an zahlreichen Punkten desselben Schieferzuges Gelegenheit, 
zu beobachten, dass derselbe hier nach NW. streiche und nach NO. falle, also offenbar (inter die Kalke,  die 
man zur linken Hand, anfanglich nur in niedrigen Hiigeln, hat, einschiesse. Nicht weit im SO. von Distomo ver- 
sclimalert sich das Thai und die beiderseitigen Kalkztlge treten enger aneinander. Es folgt aber sofort wieder 
eine Erweiterung, in welcber der Schieferzug vorherrschend in Gestalt flacher Kuppen auftritt, die aus ziemlich 
stark gewundenen, aber immer in nordlicher Bichtung einfallenden Schichten flyschartigen Gesteins bestehen, 
unter welchcn  nach   rechts gegen die flachen Kalkabhange noch ein wenig rothcr Schiefer zum Vorschein 
kommt. Gegen den Ort Stiri verschmalcrt sich der Schieferzug abennals sehr bedeutend, es schiebt sich im 
Orte   selbst ein schwaeher,  deutlich nach N. oder NO.  fallender Kalkstrcifen  zwischen den Schiefer ein, 
welcher dadurch in zwei Partien gespalten wird; der Weg ftthrt im sttdlicheren Schiefer fort und dieser k < • i 11 
sich gleich beini Abstiege vom Orte gegen 0. (das Dorf liegt auf einer schwachen PasshOhe in der Thal- 
verengung) vollig zwischen dem Kalke aus.   Der nordliche Schieferzug dagegen setzt fort, ist aber bei Stiri 
selbst, der grOsseren Enge des Thales wegen  (welche wieder durch die an dieser Stelle weniger weit vor- 
geschrittene Denudation des tiber dem Schiefer liegenden Kalkes sich erklart), lioch an die Abhange des im 
NNO. vom Doric liegenden Berges hinaufgeriickt,  und ttber ilim bildet der Kalk ansehnliche SchichtkOpfe. 
Jenseits Stiri tritt abermals eine sehr bedeutende Ausweitung des Schieferzuges ein,  die Kalkberge im S. 
werden immer flacher, die im N. immer holier und steiler, dazvvischen Lieges in einem wunderbar grttnen und 
stillen Thale mit Weinbergen bedeckte Flyschhiigel, deren Schichten der  Biegung des rechtsseitigen Kalk- 
abhanges entsprcchend, sich im Streichen allmalig von NVV. mehr nach N. wenden, bei constantem Einfallen 
in nordostlicher,   respective ostlicher Bichtung.   Der Weg wendet sich an den NO.-Gehangen dieser Huge! 
aufwarts,  crreicht, auf der Hohe angelangt, plotzlich den Rand eines gewaltigen Abgrundes,   der sich  zur 
rechten Hand offnet und bleibt eine Zeit lang am Rande desselben.   Den Kamm der lliigel bildet ein grobes 
Conglomerat,  unterhalb ist Alles flyschartiger .Sandstein und Mergel,   darunter griincr und gegen die Kalk- 
grenze rother Schiefer; der letzterc bildet an dieser Stelle offenbar das tiefste Glied und man kann beobachten, 
wie er sich an der Grenze gegen den Kalk mehrfach zwischen die immer flacher und flacher nach O. ialkuden 
Lagen des unteren Kalkes einzuschicben scheint. Der Absturz mit seinen tiefen Ausfurchungen  und steilen 
Graten bildet also den Schichtkopf der hier sehr macbtig entwickelten Masse des Schiefer- und Flyschzuges, 
gegen NO. und O. dagegen fallen die lliigel in gauz sanften, geradlinigen Abhangen gegen das weite Thai, 
liber welchem  sich   die  steilen  Kalkmasscn  des  Kuveli-Bergzuges   erheben, die kaum etwas  andcres  als 
SchichtkOpfe  sein  konnen.   Am SO.-Ende   dieses  SchieferhHgelzuges  liegt  das  grosse  befestigte   Kioslei- 
llosios Lukas, auf der Hohe des Zuges selbst iiber dem Kloster die Ruinen eines alien Castells.  Von diesem 
I'unkte aus zuriickblickend, uberzeugt man sich vollig von der Uberlagerung der stldlichen Kalke durch den 
Schiefer desThales (siehe dieSkizze, Taf.II, Fig.2). Der tiefeBacheinriss am Stidfusse der Plyschhttgel bildet 
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Der geologische Bau von Attica, Boeotien, Lokris und Parnassis. 37 

so ziemlich die Grenze zwischen Kalk und Schiefer. Am Ostabhange des Berges im S. von Stiri zieht der 

Sohiefer zungcnformig gich hinauf — cin Denudationsrest. Aueh weiter unleu im 8. vom Kloster und noch 
rechts vom Bach, welcher die grossc in SW.-Richtung verlanfende Schlucht bildet, zieht Schiefer an einer 

Stelle keilforinig zwischen Kalk hinein. Der Bachlauf seibst scheint noch oberhalb der Schlucht einem 

weiteren Schieferzuge zu entsprechen, welcher den Kalk des rochten Ufers ttber-, den des linken unterlagern 
wiirde. Diese etwas complicirten Verhaltnisse des Thales von Hosios Lukas dtlrften sich auf eine StOrungs 

linie zurUckfUbren lassen, welche in der Linie der nach SW. vcrlaufenden Schlucht zu denken ist. Ihr nord- 

westlicher Flttgel ist offenbar als abgesunken zu betrackten, daher wird er vom Schiefer starker iiberdeckt, 
dieser nimmt eine mehr nordsttdliche Streichungsrichtung an und scheint zwischen dem westlichen Kalk'e 

und (Jem im SO. der Schlucht liegenden auszukeilen. Die hoheren Kalkberge im SO. der Schlucht sind aber 

offenbar nichts als die Fortsetzung der Kalke vom andcren Ufcr, und ihrer Aussenseite gegen das Thai ist 
ebenfalls Schiefer vorgelagert. Die erwabnte Bruchlinie schneidet auch den Schieferzug von Hosios Lukas 

seibst gegen SO. ab  und lasst sich vielleicht sogar noch qucr fiber den Kamm des Kuveli-Bergzuges ver- 

Wendet man sich von Hosios Lukas auf den Weg, der nach Kyriaki fiihrt, so tindet man, dass die Kalk 

hiihe, die das That nach 0. begrenzt, an ihrer Basis von rothem Schiefer unterlagert wird. Der Weg ftlhrt 

an diesem Abhange hinauf, die Schiefer streichen bier wieder nach NW. und an dem VorhUgel, den der Weg 

rechts lasst, haben die Kalke dasselbe Streichen und ein Einfallen nach NO. Dem scheint der Verlauf der 

Kalkkopfe am hoheren Abhange links gut zu entsprechen. Die im N. vom Kloster am Fusse des Kuveli 
liegenden beiden Kalkhugel sind ebenfalls vom Kiiveli-liauptkalke durch einen schwachen Schieferzug 

getrennt, welcher gegen NW. sich auch an der Basis des spitzen Kalkberges zeigt, der im NNO. von dem 

nordnordOstlich von Stiri liegenden Berge sich erhebt. Der Schiefer an der Aussenseite der stldlichen Kalk- 
berge setzt nach aufwarts fort in das Thai, in welchem der Weg nach Kyriaki fiihrt. Dieser Schiefer liegt 

anfangs tief unten im Thaie, steigt aber nach und nach liiiher auf und der Weg 1'iihrt in ihm weiter; links 

(d. h. an der rechten Thalseite) fallt er ganz entschieden unter den Kalk ein, der hier hohe Wiinde bildet, 

auf der andern Seite liegt er wohl liber dem dortigen Kalk,  doch lasst sich das fur diese Stelle nicht mil 

voller Sicherheit behaupten. Doch wird das gegen das breitere Hochthal von Kyriaki hinauf ebenfalls i ler 
wahrscheinlicher, und der Berg, welcher die Spitze zwischen Bacheinriss und Strasse im NW. von Kyriaki 
bildet, zeigt gegen den Bachlauf (S.) deutliche SchiehtkOpfe, gegen die Strasse (N.) dagegen fallt er flach ein. 

Am Passhligel im SO. von Kyriaki glaubt man das concordante Einfallen des siidlichen Ka,lkznges, des 

Schiefers, welcher im Thale liegt und des nordlichen Kalkes der Megalilutsa-Kette gegen N. oder NO. viillig 

deutlich aus der Feme wahrzunehmen. Kyriaki seibst liegt sclion im siidlichen Kalkzuge, in welchem hier 
auch der Bach eingerissen ist, der auch weiter im NW. durch das Kalkgebirge hinausbricht, anstatt, wie man 

dies voraussetzen sollte, durch den niirdlicher verlaufenden Schieferzug sich einen Ausweg zu suchen. Der 

Schiefer setzt aber aus dem Bacheinrisse, in dem der Weg von Hosios Lukas gegen Kyriaki anfangs aufwarts 

fiihrte, nicht uur in das breitere Thai von Kyriaki seibst fort, sondern auch in den Oberlauf des Baches, 

welcher in mehr ostwestlicher Kichtung von den N.-Oohangen des Megalilutsa herabkommt. Der Weg, der von 

Kyriaki nach Livadia ftlhrt, beniitzt zunachgt einen Theil dieses Oberlaufes und wendet sich dann aufwarts 

gerade nach N. Zuvor sei jedoch noch bemerkt, dass sich an diesem Wege noch in der Niihe von Kyriaki in 

Blocken zahlreiche schlecht erhaltene, lange und dllnne Sphaeruliten fanden, die ganz das Aussehcn der bei 

Desphina, rorkommenden besitzen. Von hier bis zu der Quelle, bei welcher der Weg von Kyriaki nach 

Livadia von dem directen Wege zwischen Hosios Lukas und Zeriki gekreuzt wird, trifft man nur Kalk ohne 
nennenswerthc Aufschliisse. Das tlaciie Muldenthal bei der Quelle seibst entspricht, wie es scheint, einem 

zweiten, ebenfalls von Hosios Lukas heraufziehenden Schieferzuge. In den Blocken der Quellfassung zeigen 

sich zahlreiche, sehr grossc llippuritendurchschnitte. Von hier nach aufwarts gegen den Pass Hagios [lias 

bewegt man sich wieder aussehliesslich im Kalk; hat man die Passliiihc seibst hinter sich, so beginnnen sich 

sofort rechts hohe Kalkwiinde zu zeigen, die fast N.,  wenige Grade W. streichen und ausserst flach gegen 
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38 Alexander Bittner. 

0. fallen. Es sind lichtgraue diehte Kalke mit ausserst sparlichen ganzlich undeutbaren Fossilauswitterungen. 
Beim weiteren Abstieg nehmen diese Schichten nach and naeh ein umgekehrtes Einfallen, also nach W. wenig 
S. an und unter ihnen kommt imThale zwiscben dem Kuveli-Zuge und dem bstlich davofi liegenden Xerovuni 
eine schmale rothe Schieferlage zum Vorsehein, welehe N. wenig W. streicht und W. wenig S. unter die 
Kuveli-Kalke einfallt. Dicscr Schiefer lasst sich cine Strecke weit gegen NW. unter den steilen Wanden des 
Kuveli-Zuges verfolgen, scin Verlauf wird durch cine auffallige terrassenftfrmige Abstufung des Abhanges und 
durcli die Lage eines kleincn Ortes im SW. liber Snrbi gekennzeichnet. Nacli SO. dttrfte er ebenfalls in dem 
Thale, in dem der Weg von Snrbi nach Zeriki ftthrt, fortsetzen — in diesem Thale befindet man sich eben. 
Der Schiefer gelbst wird an der Stelle, wo man ihn passirt, vollkommen deutlich von den Kalkmassen der 
Xerovuni unterteuft, welehe also ebenfalls in westlicher bis sudwestlicher Richtung einfallen; sic legen sich 
jedoeh am Gipfel der Xerovuni noch flacher und fallen endlich am Abstiege gegen Surbi in notdOsflieher 
Richtung liinaus. Wirft man einen Blick von dicscr Jetztcn Holie auf das vorliegcnde Land, so llbersieht man 
die ausgedebnte Schieferregion von Livadia, die sicb im Hagios [lias von Granitza zu der bedeutenden 
Iliibe von 896 M. erhebt. Nur an wenigen Punkten bemerkt man Kalk, insbesondere im TSf. von Livadia 
(Keratovouno), f'erner cine klcine Partie am Abhange des Hagios Georgios im S. von Livadia und zwischen 
Surbi und Livadia hie und da einzelne ganz unbedeutende Brocken. Die Abhange dor Xerovuni bestehen an 
der Stelle des Abstieges aus dunklen bis schwarzen dichten Kalken mit zahlreichen Rudisten von Radioliten- 
oder Sphaeruliten-Form. Bei Surbi sclbst sicbt man noch vvahrend des Absteigcns den rotben Schiefer in 
anmittelbarer Nfthe des Kalkes aufgesehlossen und von diesem wegfallend. Hat man den Fuss des Kalk- 
abhanges erreicbt, so steht auch tier unmittelbar am Kalke Schiefer an (von der gewShnlichen Consistenz 
des rollien, aber bier von gelber Farbe), der vollstftndig deutlich den Kalk iibcrlagernd in etwa nordOstlicher 
Richtung einfallt. Wo man diesen Schiefer am Wege zwischen liicr und Livadia aufgesehlossen findet, besitzt 
er dasselbe Fallen, weehselt hie and da mit Sandsteinlagen und ist stellenweise audi stark gewunden. Der 
Weg passirt knapp iiber der Stadt Livadia selir schonc Aufsehltlsse, welehe zur Evidenz zeigen, dass dieselbe 
Schiefermasse, die man von Surbi bis bicber durebschritten hat, auch dem Kalke, in dem die Schlucht der 
llcrkyna bei Livadia cingerissen ist, und der sich nach 0. am N.-Gehangc des Granitza-Bergzuges fortsetzt, 
aufgelagert ist, dass somit dieser Kalk demselben Niveau angehOrt, wie der Kalk der Xerovuni, dass dieser 
Kalk also bier abcrmals eine Wolbung unter dem Schiefer bildet. Das CasteII und der iistliclie Tlieil der Stadt 
stelien noch auf dem unter dem Schiefer bervortretenden Kalke, der iibrige Tlieil der Stadt ruht auf Schiefer, 
der im westlicben Stadttheile naeh W. oder W. wenige Grade S. streicht und in ntfrdlicher Richtung einfallt. 
Der Schiefer bier ist vorwaltend von rothcr Farbe, scbr kalkig und wird in der Nalie der Stadt in grossen 
Flatten als Baustein gebrochen. 

2, Der Horner-Berg und die Herkyna-Schlucht bei Livadia. 

Die Stadt Livadia besitzt eine zwar ungesunde, aber eine wunderbar sebiinc Lage, welehe insbesondere 
in ihrer ganzen Pracbl liorvorl.ritt, wenn man von Theben kommend das Granitza-Gebirge umgangen bat 
und pliiizlich vor der weiten, wohlbewasserten und gartengleichen Niederung steht, in deren Grunde an die 
westlichsten Ausliiufcr des Laphystium hingeklebt, sich die liber einander liegenden Geb&ude der Stadt 
erheben, Uberragt von dem verwitterten Kalkfelsen, auf dem die malerischen Trttmmer des alien Franken- 
eastclls liegen, an dessen Scitc sicb die enge, tiel'e und vielgcwundene Schlucht der llcrkyna, Offnet. Daruber 
erhebt sicb im Hintergrunde die mauergleiche Kalkmasse des Kuveli-Gebirges und zur rechten Seite ragen 
die imposantcn, zackigen, mit Schneeflecken llbersftten Gipfel des Parnass herein. Es ist in dem bier 
behandelten Gebiete nur noch ein Ort, welcher sich beztlglich seiner Lage mit Livadia, messen kann, das ist 
das malerische Bergnest Arachova, welches in seiner Art wohl ebenso einzig dasteht. - Livadia ist iibrigens 
auch ein geologisch interessanter Punkt, denn in seiner Nahe liegt j-ene Localitat, welehe die am langsten 
bekannten und zahlrciehsten Kreidepetrefacten des niirdlichen Griechenland geliefert bat. Es ist das der 
vielgenannte Hornerberg (Keratovouno) zwischen Livadia, und Kaprena (Chaeronea), zwei Stunden in nordlicher 
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Der geologische Bern von Attika, Boeotien, Lokris und Barnassu 39 

Richtung von der Stadt entfernt. Der Weg von Livadia nach Kaprena fiihrt zunachst durch das breite Her- 

kyna-Tha] und lasst bevor es den Flusslanf tiberschreitet, einen in der Mitto des Thales liegenden, Aachen, 

langgestreckten BUgelzug zur recbten Seite; derselbe besteht aus Uberaus zersetzten sehiefrigen und merge- 

ligen Lagen, die vielfach bin- nnd hergebogen sind. Darilber liegt stellenweise noeli ein griisserer, isolirter 
Kalkbloek. An den linksseitigen (Jehangcn, welehe der Weg zu erstcigen beginnt, liegt zu unterst tertiarer 

weisser Mergel und Conglomerat mit Serpentingerollen. In den zahlreiehen tiefen Wasserrissen steht darunter 

abermals das scbiefrige zersetzte Gestein an, welches offenbar den ganzen linksseitigen Httgelzug zusammea- 
setzt, welclier nur an seiner gegen die CephisSUS-Ebene vorgescbobenen Spitze von holier aul'ragenden 

Kalken gebildet wird. Hat man die Hohe erreicht, so sieht man links ein flaches, von Humus iiberdeektes 

Terrain, wic es der Schieferunterlage zu entsprechen pAegt, rechls dagegen treten steinige Kalkfelder nahe 

an den Weg heran. Einzelne Blocke entbalten Rudisfen, vvelebo aber mit deni Gesteine test verbunden sind. 

Hie und da bemerkt man auch schon einzelne lose umherliegende Hippuritenfragmente. Da, wo der Weg 

jenseits abzusteigen beginnt, fangt auch der Aufsehluss an. Kin tiefer Graben ist bier an der Grenze des 

Kalkes gegen den Schiefer eingcrissen. Derselbe entblosst folgendes Profll: 

Zu  oberst die dichten,  dunklen Kalke dor rechtsseitigen llohen  mit NW. —NNW.  streichenden und 

NO. —ONO. fallenden dicken Banken.   Diese Kalke sind  insbesondere in ibren unteren Banken mit riesen 
grossen Hippuriten ganz iiberfuTIt, indcssen erlaubt es das zabe Gestein und der Umstand, dass die Schale 

darin haften  bleibt,  nicht,  solche zu gewinnen.  In dicsen unteren Banken  nun schalten sieli zwei mehr 

mergelige Lagen ein, welehe durch Verwitterung mehr gelitten haben, so dass sie ihre oberen Kanten verloren 
und als gceignete Stellen  zur Anlegung schmaler Fusspfade dienen konnten.  Hie sind die llauptlage der 

gewinnbaren Hippuriten.  Diese stecken parallel nebeneiuaudcr in aufrechter Stellung im Mergel, was aber 
den leidigen Umstand zur Folge hat,  (lass man kaum ein Exemplar tindet,  welches nicht einen mehr odor 

vveniger durch  die Tritte  der darilber Hingehenden verwetzten Deckel besasse.   Andererseits ist  es ohne 
Anwendung grosserer Werkzeuge nicht moglich, liefer unter die festen Kalkbanke  cinzudringen. Unter dem 

unteren dieser Hippuritenmergellager folgt nooh cine Bank dichten Kalkes, die ebenfalls ganz erj'iillt ist von 

Hippuriten, darunter noch eine eines mehr graubraunen Kalkes mit nur mehr spiirliehcn Schalenfragmcnten 

nnd einzelnen Querschnitten, die cinem Brachiopoden anzugehoren scheinen, sodann eine Schicht sehr zcr- 
sctzten Mergels und darunter eine gelbbraune Bank von kalkigmergeligem Aussehcn,  die bereits fossilleer 

ist, und mit ihr beginnt nach abwarts ein mehrere Fuss machtiger Weclisel von kalkigen und mergeligen sebr 

harten Lagen, schmutziggelben, mergeligen und rotligelben, sehr zalicn und schiefrigen, wie gebrannt aus- 

sehenden Thonen, ferner von Schichten sehr splittriger, kieselmergeliger Kalke,  von diinnen,  rothen und 

gelben, blatternden Schiefern, sodann auch conglomeratische,  bohnerzartige, bunte Schichten und  bunte 

leieht zerfallende Mergel, kurz ein raseher mid mannigfaltiger Wcehsel verscbiedener Gesteine. Tiefer liegen 

grime und rotbe kleinsplitterige Schieferthone, cisenschussige kieselige Lagen und cndlich noch tiefer eine 
mehrere Fuss m&chtige Masse eines rothen, sehr schweren,  bohnerzartigen Gesteins. Dieses letztere ist zum 

Theil eonglomeratisch und enthalt iiusserst zalie, quarzdriisenfiihrcnde Brocken. In diesem ganzen schiefrig- 
mergeligen Oomplexe fanden sich nur in drei Lagen Fossilspuren. Die tiefste dieser Lagen ist roth und jaspis- 

artig und wird von zahlreiehen, wic verkohlt aussehenden, diinnen Einschlllssen durchzogen, die mBglicher- 

weise von  Pflanzcnrcstcn  hcrrilhren;   die  zweitc  ist  ein   rothlichgelber,  wie gebrannt aussehender Thon, 

welcher wirr durcheinanderliegende flache, vielleioht irgend einer Alge zuzuschreibende Abdriicke enthalt. 
In  den ganz dlinnblattrigen rothen und gelben Schieferlagen endlieh sind die Schichtflachen bedeekt mit 
zahlreiehen sehr kleinen,   zartgerippten  Bivalven  von entfernt   limaartigeni Aussehen,   zwischen  dencn hie 
und da auch ein kleiner Gastropode mit gerippter Schale liegt. 

Bis in das Bohnerz hinab reicht dor Aufsehluss in den oberen Theilen des Grabens. Links erheben sich 
sanftgerundete lliigel, welehe von Vegetation iiberdeckt sind, und nur hie und da in Einrissen durch violette 

und gelbliche Farbiingen anzeigen, dass sie aus demselbcn Schiefer und Mergel bestehen, welcher sebon in 

der Nahe von Livadia beobachtot wurde. Gegen die niiehste Anhiihc im W. vom Graben bemerkt man auch 
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40 Alexander Bittner. 

vereinzelte diinne Einlagerungen von Sandsteinen in dieser Schiefermasse. Im SW. und W. besteht auf weite 

Strecken hin alles aus diesem einformigen Scbieferterrain, nur im NW. taucht Kalk auf, wclcher von Kaprena 

aus gegen W. die nordliche Grenze des Scfaiefergebiets bildet. Es sei hier naohgetragen, dass man von 

oberhalb Davlia zu constatiren in der Lage ist, dass der Bergzug im S. von der Linie Malta—Hagios Vlasios 

von Kalk gebildet wird, der in mehrfachem Wechsel mit wcicheren Lagen in sudlicher Richtting einfallen 
wiirde. Da man ferner aus dciri Profil, welches Gaudry (Tab. LXVIII, Fig. 6) von Hagios Vlasios gibt, 

entnehmen kann, dass der Kalk daselbst gegen 8. einfallt, so d'urfte die Muthmassung bcgriindet sein, dass 

der Kalk bei Malta —Hagios Vlasios den siidwestlichen Abhang des flachen Gewttlbes reprasentire, (lessen 

NO.-Seite von dem Kalke des Keratovouno gebildet wird. Was die Merge! der lliigel im W. von Keratovouno 

anbchmgt, so kann kein Zweifel sein, dass sie unter die Bohnerzlage und mit dieser unter den Complex der 

Hippuritenkalke des Hornerbcrges einfallen. (Siehe das Profil durch den Graben oberhalb Kaprena. Taf. V, 
Fig. 4.) 

Von Fossilien wurden in den Hippuritenmergeln des Hornerbcrges gesammelt: 

Hippurites comu vaocinum Bronn cf.  1st das herrschende Peterfact.   Gaudry (I. c. p. 390) fiihrt diese Art 

als //. Gaudryi Mnn. C halm as an und gibt auch die Unterschiede, durch welehe sie von den typisehen 

Hipp. c. vacc. versehieden sein soil.  Bayle fiilirt (Hull. soc. geol. 2. ser. XIV, p. 673) die Formen von 

Livadia als Hipp, comu vaccinum an. 

Sphaerulites Desmoulinsi Bay].  (liadiol. Desmouliniana Math.). Mehrere Excmplare  einer nicdrigen  und 

breiten Form,  welehe die sehart'en  Seitenfalten der genannten Art besitzt, jedoch (lurch ihre sehiefe 

Gestalt einc merkliche Annaherung an Bad. Martiniana Orb. zeigt.  Nach Gaudry findet sich die auch 

von ihm crwahntc Varictat des Sphaer. Desmoulinsi in Frankreich unter den typisehen Exemplaren. 

Caprina (PlagioptychusJ aff. Aguillom'-Orb. Einige grosse dickschalige Formen,  die die  grosste Ahnlichkeit 
mit den in don osterreichischen Gosaubildungen vorkommenden Formen der genannten Art besitzen. Die- 

selben wurden vermuthlich von Gaudry als Plagioptyohus boeoticus Munier Chalmas angefUhrt. 

Ausser diesen Arten fiihrt Gaudry noch folgende an: 

Hippurites variabilis Mini. Chal mas. 

Badiolites heUenicus Mini. Chalmas. 

Steinkerne von Area, Turritella, C/iemnitzia. 

Terebratula aff. tamarindus. 

Beptomulticava irregularis Orb. 

Bei Sauvage linden sich ausser den Hippuriten noch citirt: 

Kleine Austern, cine Vholadornya, eine Patella. 
Terebratula spec. 

Endlich erwahnt Fiedler: 

Exogyra nov. spec. 

Von Erganzungen stratigraphischer Natur ttber diesen Punkt ist den friiberen Angaben niclits Wesentliches 

zu entnehmen, nur sei bemerkt, dass Russegger iiTthiimliehcr Weisc ein Kinfallen in entgegengesetzter 

Richtung, nach SW. angibt. 
Fin zvveiter gcologisch sebr interessanter Punkt in der unmittclbaren Niilie von Livadia ist die Herkyna- 

Schlueht. Auch sic ist bercits zu wiederholten Malen besucht vvonlen. Sauvage gibt dartlber an, dass die, 

Schichten bier sohwach nach N. einige Grade VV. geneigt seien, und dass mit den schwar/.eu Kalken einige 

BSnke von grauem, halbkrystallinischem Kalke vorkomtnen, welch' letzterer etwas weiter von Livadia entfernt 

vorherrsche. Diesem Umstande legt Sauvage ein besonderes Cewicht bei. Weiter sagt Sauvage: Im 0. von 

Livadia, an den Bergen zur rechten Seite der Strasse naeb Thcben sind ebenfalls rolbe Schiefer, graue 

krystallinische und sehwarze Kalke. Schiefer und Kalk vvechsellagcrn bier zu wiederholten Malen, das llaupt- 

fallen ist nach NNO. gerichtet. Der rothc Schiefer geht in einen gelbbraunen, erdigen mit Kalkknollen iiber, 
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Der geologische Ban von Atfika, Boeotian, Lokris und Parnat ssis. 41 

und in dossen Nahe ist der Kalk schiefrig. Aueb kornige Grauwacken findcn sieb bier, mit ilmen stellenweise 

sebr krystallinisoher Kalk. Am Fusse dieser Berge liegen tertiare Conglomerate. G-audry bemerkt (1. c. 391), 

dass man zu Livadia nabe der Hohle des Tropbonius graue, sebr harte Kalke finde, in welchen hippuriten- 

artige Rudisten und Echinidenstacheln vorkommen. 

Nimmt man sieb die Miihe, die Jlcrkyna-Schlucht nacb aufwarts bis zum Schieferplateau im S. von Liva- 

dia zu verfolgen, so bat man Gelegenheit, einige recbt interessante Beobaebtungen zu macbcn. Die gauze 

Scblucht ist ausscbliesslich in Kalk cingerissen. Derselbe ist, besonders gegen unten, vorberrscbend dicht, 
dunkel bis schwarz, mitunter aber aueb boiler, stellenweise mcbr odor weniger krystalliniscb, zum Theile 

sogar grobkorniger, licbtraucbgrauer bis fast weisser Marmor. Alle diese Nuancen, sowobl in Farbe als in 

Structur, wechseln vOllig regellos mit einandcr, und der Ubergang vom dicbtcn scliwarzen in grobkrystallini- 
schen weisscn Marmor ist an einzelnen 1'unkten so plotzlieh, dass man ohne Miilie Haiidstiicke schlagen kann, 

welcbe beide Extreme der Ausbildung zeigen. Dabei ist an Fossilien durchaus kein Mangel, insbesondcre in 
den bohercn Theilen der Schlucbt. Es sind last ausscblicsslicbKudisten, und zwar sehr langc und dtinnc sphae- 

mlitenartige Formen, von ctwas gewundener Form, darunter Exeroplarc von mindestens ein Fuss LUnge und 
hSchstens 2 Zoll grosstom Durchmesser. Zahlreiche Liingssclmittc zeigen sich iibcrail auf den vom Waswer 
glatt gewaschenen, mit vielcn Ausreibungskcsseln versebenen Sehicbfflaehen. Vide darunter zeigen eine 

deutliche unregelmassige Kammerung. Es ist indesscn fast unmoglieh, ohne grossere Arbeit etwas davon zu 

gewinnen. Je nach den verschiedenen Kalkabtaderungen, in denen sie vorkommen —denn sic liegen in alien 

ohne I'ntersehied und selbst in vollkommen grobkornigen Banken gelingt es hie und da einzelne Fragmente 

mit vollstandig erkennbarer Radiolitenstructur aufzufinden — ist ihr Erhaltungszustand ein sebr verschicdencr. 
In einzelnen diohtcn, scliwarzen BlOcken konnen sie hie und da herausgesehlagen werden, in anderon sind sie 

test mit dem Gestein verwachsen, in noeb anderen versebwimmen sie vollig mit ilirer Umgebung und bilden 

verwaschene Flecken, deren organische Natur hOchstens an den Verwitterungsflachen wabrnebmbar ist. Endlicb 
aber sind aueb die Auswitterungen niebt mebr als Fossilreste zu crkenncn, so dass jede Andeutmig der 

organiscben Natur verlorcn gcbt. Dabei sind alle Scbalcn ohne Ausnabme, selbst die in dicbtem sebwarzem 

Kalke, in eine belle, spathige Masse vcrwandelt. Da nun in Banken, in denen der Umwandlungsprocess weiter 
vorgescbritten ist, die Petrefacten uur noch in Form vcrschwommener krystallinischer Ncster und Flecken auf- 

tretcn, ferner einzelne Banke zum Theile dicbt, zum Tbcilc krystalliniscb kiirnig sind, so licgt die Ansicht 

nabe, dass das glcichmJissig grobkrystallinischc, dunkle bis bellrauebgrauc Gestein nichts Andcres sci, als 
ein wescntlicb aus Sehalenzerreibscl mit einzelnen zerstrcutcn wohlcrhaltenen Fossilien bestehender Kalk ohne 

thoniges BindemitteL wabrend das letztere offenbar in der Zusammensetzung der dichteren Banke wohl eine 

grossere oder geringere Kolle spiclen mag. 

Diese Kalke, die dichten sowobl als die krystallinisoh-kornigen, entwickoln beim Anschlagen einen ausser- 
ordentlich starker) bituminOsen Gerucb. Es ist vielleicbt hicr der Hinweis am Platze, dass man audi an anderen 

Orten sebr stark krystallinische Kreidekalke kennt, so den Hippuritenkalk vom Untersbcrge, die Rudistenkalke 
von Cagnac, Royen, Angouleme und Perigueuz, welcbe nacb Dufrenoy zuweilen so kcirnig wie Urkalk sind. 

Ebenso spielen bei Laghouat in Algerien graulichweisse krystallinische Kalksteine eine wichtige Kolle in der 
untern Kreide (cit. nacb Naumann, Geognosie, II, pag. 93). Dessgleicben sind die Kalke der Korycaner 
Rudistenschichten in der Umgebung von Kuttenbcrg und anderen Orten sehr krystalliniscb ausgebildet 

(Fritscb. und Krej5i: Archivd. bohm. Land.-Unt.). Es ist wohl moglich, dass die eigenthiimliche Structur der 

Rudistensehalcn selbst dazu beitragen miige, dass diese Art von Kalken eine so grosse Ncigung besitzt, kornige 
Besehaffenheit anzunchmen. 

Der Kalk der Herkyna-Sehlucht fallt nach N. wenige Grade W., weiter nacb aufwarts wendet er sich mehr 

und mehr gegen NW. und gegen WTSTW. Der Schiefer ist ihm aufgelagcrt. Im Bacheinrisse aufdem Plateau 

iiber der Schlucbt ist er aufgeschlossen und als glanzcnder Thonschiefer mit Sandsteinhigeii weehsehid ent- 
wickclt. Im schon erwahnten Bohlwege unmittelbar iiber der Stadt scheint ein niehrfacher Wechsol von Xehiefer 

und Kalk oder ein Ineinandergreifen beider an den Grenzeu stattzufmden, die Hauptuiasse des Schiefers steigt 

Denkschrlften der mathom.-naturw. 01.  XL. Bd.  AbhancUuutf von Nie.htmUgliodom. f 
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42 Alexander Bittner. 

jedoeh iiber den Kalk an, wie dies fur dieselbe Stelle schon von Russegger angegeben wird. Concordant 

liber dein Schiefer liegt liier noch ein grobes festes Conglomerat wie bei Hosios Lukas. 

3. Von Livadia iiber Hagios Georgios, Steveniko und Kukura nach Ohostia, 

Gleicb nachdem man Livadia verlassen, zeigt sich in dem ersten tiefen Bacheinrisse, der vom Granitza- 

Gebirge herabkommt, unten Kalk, darllber Schiefer nach aussen fallend. Oegen die Ebene bildct er wold in 

der ganzcn Erstreckung den Fuss des Gebirges, vielfach von Tertiar Iiberdeckt, an der Nordseite grosstenthcils 

bis auf den Kalk hinab abgewaschcn, doch zicht cr hie und da, zwischon den Rachcinrissen holier binauf. 

Andererseits kann man in den Wasserrissen den Kalk tiefcr hinab vcrfolgen. Man hat mchrfaeh Gelegenheit, 

ein nordwestliehes Streichen des Sehiefers zu beobachten. Je weiter man nach 0. kommt, desto holier erhcbt 

sich der Kalk an den Abhangen und rcieht endlich bis zu den Gipfcln, welche aber immcr noch von eincr aus 

Schiefer gebildeten siidlichen und hrjberen Kette liberragt wcrden. Hie und da schcincn aueh StrJrungen 

bemerkbar zu werd.cn, so insbesondere bei den Kalyvien von Granitza. An der Kalkwand, die Bstlich von da 

beginnt und gcgen kSO. bestandig ansteigt, schcincn die Schichten in NO. zu fallen. Es sind. hicr vorziiglich 

hellgraue bis weisse grobkornige Marmorc, wie in der Ilcrkyna-Schlucbt. Dor Fuss der Wand ist mit Sehutt 

iiberdeckt. Da wo der Weg oberhalb der Miihlen von Kalamaki gegen S. umbiegt, kommt man wiedcr in 

anstebenden Schiefer, der hier dor steilen Kalkwand so nahe und dabei so tief liegt, dass man in Anbetracht 

der friiber beobachteten Verhaltnisse zur Annahme genothigt wird, es werde an diescr Stelle das gesarnmte 

Granitza-Gebirge von einem in nordostlicher Richtung verlaufenden Rruehc abgesebnitten. Der siidwestliche 

Fliigel ist dann als der abgesunkene zu bctrachtcn. Es zeigt sich nun auf dem Wegc gegen Hagios Georgios, 
dass an diescr Linie am Abhange des Gebirges noch cine schwache Kalkpartio zun) Vorschcin kommt (im O. 

vom Hauptgipfel), und dass im S. des Hauptgipfcls an dem gegeniiber den Xerovouni gelegcnen Abhange in 

sehr tiefcm Niveau cine in nordlicher Richtung fallcnde Kalkeinlagerung im Schiefer auftritt, welohen Kalk 

parties die gesarnmte Schiefermasse des Laphystium in mehrfachen Wellenbiegungen aufgelagert ist. Diese 

Biegungen kann man besonders dcutlich an mchreren, dem Schiefer ein- und aufgelagcrten hartcrcn Riinken, 

die wohl Conglomerate sind, vcrfolgen. Der Gipfel sclbst fallt nach N. Im SO. von dem vorausgesctzten 

Bruehe sieht man nur Schiefer, besonders in den Griiben aufgeschlossen, wShrend gelblicher Tertiarmergel 

und Schutt ziemlich hoch hinaufreicht und tiefer unten zum Theile sclbst wiedcr denudirt ist. Rei Bagios 

Georgios selbst (im N. vom Dorfe) fallt tlber Schiefer liegendes Conglomerat nach S. — Es ergibt sich aus dem 

Gesagten, dass das Gebirge von Granitza (Laphystium) ein Gewolbe, (oder genaucr ein GewOlbe sammt dem 

nachstsudlichen dem Xerovouni-Gewol.be angehorenden Scbichtkopfe des Sehiefers) darstcllt, in (lessen Tiefe 

Kalk liegt, (lessen Oberflache aber von machtigen Sehiefermassen gebildet wird. Die L&ngserstreckung dieses 

Gewdlbes ist eine beiliiufig nordwestliche. Am Nordgehangc ist der Schiefer zum grOssten Theile abgcw.aschen 

und der Kalk tritt dalier zu Tage. Die ganzc Masse wird von in nordostlicher Richtung verlaufenden Quer- 

briichen durehsetzt, von denen die eine bei den Kalyvien von Granitza zu liegcn scheint, die zweite anffallendere 

aber das Gebirge selbst gegen SO. absebneidet. An dieser Stelle liegen die schwachen Thermen der Miihlen 

von Kalamaki (25—27° R. nach llegers Messungen). 

Die weite Gebirgsbucht, welche im W. von dem Laphystium und den Xerovouni, im SO. und. 0. von dem 

llelikon von Z agar a und den Auslaufem der Libethriuni-Ketto eingesehlossen wird, und welche sich gegen NO. 

in die Copai's-Niederung offnef, wird grOsstentbeils von tertUlren Rildungen erfiillt. Einzelne lliigel derselben 

bestehen jedoeh gewiss noch aus den Sehicforn und Sandstcinen des ftiteren Gebirges, doch ist es niclit mrjglich, 

dieselben von den terti&ren Massen aus der Feme mit Sichcrhcit zu unterseheiden. Man kOnnte diese Kin 

senkung als Rucht von Coronea bezeichnen. An den Abhangen des Xerovouni liegt Schiefer, welclien man 

wohl als Fortsetzung der Schiefer von Surbi und Granitza botraehten muss. Die I'asshohe zwisehen Steveniko 

und Kukura wird vollstandig von einem breiten Schicferzuge eingenommen, welchcr aus der Richtung von 

Zeriki herziehend dem hohen Megalilutsa, (lessen Schichten vollkomnicn deutlich gegen N. fallen, auflagcrt; 

das Verhaltniss dieses Sehieferzagea zum Kalke des Xerovouni jedoeh ist nicht so klar ersiehtlich.  Von der 
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Der geologische Ban von Attica, Boeotien, Lokris und Pamassis. 43 

Passhohe gegen links offnet sich ein flacb.es Thai im Kalke, unter (lessen nordlichen Gehangen sich ein Theil 
des Schiefers fortzieht. Tn der Mulde von Kukura liegt Terra rossa. Im SW. ist sie begrenzt von den ziernlich 

flachen Kalkabhangen des Palaeovouno (hochste Spitze des gesammten Helikon-Gebietes, 1749 M.), unter 
dessen Gipfel man (gegen S.) eine nacb N. odor NO. eint'allende Schichtung zu bemerken glaubt. Im 0. des 

Tbales verlauft eine gegen SO. gerichtete Kalkwand, von einer parallclen Einsattlung begleitct, in welche der 
Schiefer der Passhohe fortzusetzen scbeint. Ostlich von Kukura, in einem kleinen Eicbenbaine links vom Wege 

liegen KalkblfJcke mit sparliohen Kudistenfragmenten. Etwas stidlioh von diesem Punkte gelangt man zu einer 

sehr niedrigen Wasserscheide. Jcnseits derselben steht im 0. unter einem Kalkabhange Schiefer an, man 

kommt zu einen Brunnen und von hier wendet sich der Weg, nachdem er einen Bach, der nacb ONO. durch 

den Kalk bricht, iiberschrittcn hat, gegen den circa 1000 M. boben Pass, welcher den Hauptgipfel des Palaeo- 
vouno von einem ostlich vorliegendeii 1107 Meter lioben Berge trennt. Sofort trifft man auf Schiefer, der in 

einzelnen harteren Banken hie und da liber den Weg laui't, nach NW. streicht und sehr steil gegen SW. unter 
die Palaeovouno-Kalke einzufallen scbeint. Der Weg f'tihrt in dem Scbieferzugc, der ttbrigens sehr schiual ist, 

nacli aufwarts. Auf der Passhohe angelangt, sieht man liocb oben steile Kalkkopfc, darunter Schiefer bis zum 
Wege herab und. unter diesem erst den Kalk des Palaeovouno, der bier sehr fossilarm ist und nur spiirliche 

Gastropoden I'iihrt. Er ist dicht und von grauer Farbe. Weiter nacb abwarts gegen S. fallt der Schiefer ebenso 

vollkommen deutlich unter die linksseitigen Kalke ein und Uberlagert den Palaeovouno-Kalk. Eine Strecke 
weiter nach abwarts verliisst der Weg den Schieferzug und wendet sich liber den Kalkabhang des Palaeovouno 

nach SW. PlCtzlicb erreicht der Kalk ein Ende und es beginnt ein ausgedehntes Terrain von flyschartigem 

Gestein. Dasselbe streicht NW, und fallt NO., liegt also unter dem Kalke des Palaeovouno, dessen Schicht- 

kiipl'e darliber eine weit bis gegen den Gipfel hinauf zu verfolgende steile Wand bilden. Dieses Flyschterrain 

setzt einen betrachtlichen Theil des sildliehen Abhanges des Palaeovouno oberhalb Chostia zusammen, und nur 

hie und da liegen iiberihm isolirte Schollon desKalkes. In viel tiel'erem Niveau erst wird dieserFlysch seiner- 
seits wiedervon einem weissen, ziernlich kiimigen, von gelblichen spiithigen Adern dnrchzogenen, zurn Theile 

lireocienarligen, mit scbiel'rigkalkigen Lagen wecbselndem Kalke — wie es scbeint — uuterlagert, und dieser 

Kalk reicht bis in die Ortsehaft Chostia hinab. 

4. Von Chostia iiber den Babilutsi-Pass und das Thai von Kukura nach Kutmula, 

Es ist dies unter alien Durehsehnitten, die durch das Helikon-Gebiet gemacht werden kormen, in tektoni- 

scher Beziehung wohl einer der interessantcsten und an Aufschliissen reichsten. Der Kalk des Iliigels im 8. 

von Chostia sieht ziernlich krystallinisch aus, doeh glaubt man unter den zahlroichen spiithigen Adern, die ihn 

durchziehen, hie und da auch einen Fossildurchschnitt zu bemerken, ja stellenweise sogar die Structur der 
Radiolitenschale zu erkennen. 

Von diesem lliigel nach S. bis zurn Cap Tamburlo scbeint alles ein einziges niedriges, wtistes Kalk- 

gebirge zu scin. Ein kleiner sehr flacher lliigel im 0. vom Dorfe diirfte aus Schiefer besichen. An den Felsen 

iilier dem Orte im N. sucht man vergebens nach deutlichcr Scbiehtung. Diese Kalke scheinen gegen 0. den 

ganzen Fuss des Gebirges zusammenzusetzen, doch wird sich gewiss der Schiefer parallel zu dem Kalkklippcn- 

zugc, den der Weg herab durchschneidet, bis in die Ebene verfolgen lassen. Gegen den Gipfel vcrliert sich 
offenbar der Schiefer unter clem Kalk, in tieiercm Niveau aber scbeint er am Abhangc nach NW. fortzusetzen. 
Die hohen Felsenkiiunuc und Kopl'e, die man gegen NW. an den Gehangen des Palaeovouno bemcrkt, fallen 
insgesamml deutlich gegen NO. in den Berg hinein. Nur die am wcitesten gegen abwarts zur linken Seite 

gelegene Kalkpariie besitzt ein enigegengesetztes Einfallen nacb. SW.; zwiscben bciden Fallrichtungen /ieht 

die bedeutende Schiei'ermasse der niittleren Gehange durch. Auf dem Wege gegen das Kloster Hagios Taxi- 

archis passirt man. zunfichst cine, kleiue Kalkanhohe mit Ka.pelle, sodann gelangt man in ein sehr verstiirztes 
Terrain, in vvelchem alles mit Sohutt und losen. Blocken iiberdeckt ist, und wo man nur hie und da anstehendes 

G-estein, bald Schiefer, bald Kalk, zu sehen glaubt. Das ist an der Steile, wo der erste grosse Baeheinriss 

im W. von Chostia herabkommt.  Derselbe bahnt sich unterbalb des Wages (lurch Kalk sciuen Lauf. Der Weg 
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44 Alexander Hittner. 

flihrt nun zunachst enter der nach SW. fallcnden vorhcr erwahnten Kalkpartic vorbci. Dieser Kalk ist dem 

Aussehen nach derselbe, wie der unmittelbar olter Chostia. Von hier aus nimmt man bereits wahr, dass an 

dem ganzen rcchtsseitigen Gehlnge des Thales von Hagios Taxiarcliis der Kalk in derselben, dem Fallen des 

PalaeoTouno~Kalk.es entgegengesetzten Richtung, also im Mittcl sttdwestlieh einfallt. Unterhalb des Klo- 

sters briclit auch der BachJauf dieses Thales durch Kalk. Dieser Kalk bildet im tiefsten Theile des Thales 

im WSW. des Klosters eine steile Mauer, die aber weiter gegen NW. immer niedriger wird und. endlich gar 
nicht mehr auffallend liber dem sic untcrlagernden Schicfer hervortritt. Nordostlich von dieser Kalkgrenze 

erhebt sich in paralleler Richtung, aber viel weiter oben beginnend, ein scliarfer Kalkrtteken und nordostlich 

von diesem ein eben soldier, starker hervortretender, der gegen NO. steil absthrzt. Das sind die Maerolithari- 

Felsen. Erst im 0. von dicsen liegt die Thalspalte, die vom Kloster aufwarts durchwegs in eine machtige 

Schieferpartie eingerissen ist. Im Th"le selbst nach aufwarts vorschreitend, bemerkt man demnach anfangs 

beidergeits nur Conglomerat, Sandstein (zum Theile von sehr grauwackenartigem Aussehen) und sandigen, 

glimmerigen, krummllachigen Thonschiefer in hunter Wechsellagerung. Nach cinigcrZc.it alter verlasst der 

Weg den Thaleinriss und wendet sich am rechten Ufer aufwiirts /.u einem Brunnen, der dicht untcr dem stid- 
ostliehen Beginn dor Maerolithari-Felsen liegt. Holier oben im Ilauptthalc sicht man am jonscitigenAbhangc in 

der Ticl'c hie und da rothen Schiefer auftaucli.cn, meist von Schutt verdeckt; etwas holier beginnen hori- 

zontal fortlaufende mauerartige Kalk-SchichtkOpfe sich terassenformig Uber einander aufzubauen, anfiinglich, 
wie es schcint, noch mit weicheren Zwischenlagen, und erst dartlber erhebt sich als gewaltige hie und da in 

Zacken und Spitzcn aufgclostc Mauer, aber durch ihre horizontalen Linicn sich als ein in abgewandter 

Riehtung f'allender Schiehtkopf verrathend, der Gipfclkalk des Palacovouno. Dcm Beginue der Macrolithari- 
Fclscn gegeniiber glaubt man deutlich cine Wolbung der hier das Thai vcrsclimalernd nach W. vortretenden 

I'aJacovouno-Kalke zu schen. Der Weg fiihrt von der Quelle zuerst ein wenig im Schiefer, tlbcrschrcitct sodann 

den Beginn des Macrolithari-Zuges und gewinnt, fortwahrend ostrich dicht untcr demsollion hinziehend, die 

Passhohe, wclchc in das Thai des Klosters Dobo hiniiberiuhrt. Hier stcht man immer noch, (wie fast fort- 

wiilirend scitdem man den Bitumen vcrlassen) in rothem Schicfer, iibcr wclchcn sich gegen den 

Fuss der Macrolithari-Fclsen flyschartiger Sandstein legt. Von den Felsen selbst hat man eine prachtvolle 
Aussicht. Es zeigt sich, dass der westlich von den Macrolitharil iegende Schiefer in grosser Machtigkeit in 

das Thai des Klosters Dobo fortsetzt und insbesondere den Hligelzug im S. dcsselben bildet. Doch zeigt sich 

von Hagios Sotiros abwiirts Uber dcm Schiefer dieser Hiigel ein Kalkkopf, so dass der Kalk am Ausgange des 

Thales dassclbe zu verqucren schcint, vvahrend der Schieferzug liber die Steile, wo das alte Bulis lag, fort- 
setzen wiirde. Andcrerseits zicht sich der Schicfer weit am Abhange des grosscn cine llalbinsel bildenden, im 

SW. von den. Macrolithari Felsen gclegonen Kalktcrrains hinauf, insbesondere an desscn nordOstliehster Ecke. 

Die Maorolilharifelsen selbst vcrschniiilern sich sehr bedeutond in der Richtung gegen Kloster Dobo, in 

dessen Niihe sie ganz verschwinden, um dahintcr noch cinmal knapp am Fusse des Kiveri aufzutauchen. 
Zwischen ihnen und dem Kiveri liegt noch rother Schiefer. Die Schichten am Gipfel des Kiveri (15(53 M.) 

fallen deutlich gegen das Meer hinaus, also in bcilaufig sudwcstlichcr Richtung und entgegengesetzt den 

Schichten des Palaeovouno-Gipfels. Der Kiveri erweist sich demnach als GcgenftUgel des Palaeovouno. Der 

Kalk der Macrolithari-Felsen ist ahnlieh dcm Kalkc der Felsen im 0. vom Kloster Bagios Taxiarcliis. 

Von dem eben besprochenen Anssichtspunkte flihrt der Weg gegen N. abermals bergauf zunachst noch 

(lurch rothen Schiefer, bald aber durch Kalk, wclchcr hier offenbar liber dem Schiefer liegt, aber ausser- 

ordentlich versturzt und in zahlreiche lose Bliicke gelost ist. Hat man diese verstiirztc Partie passirt, so bemerkt 

man plotzlich, wie die FelskOpfe zur rechten Hand gegen den Palaeovouno einfallcn, waJireud doch die kurz 

vorhcr vcrlassencn Macrolithari-Fclsen noch in der entgegengesetzten Richtung einfielen. Es ist also evident, 

dass man in diesem Stiicke Weges die Axe des Palaeovouno-Kiveri-Gewolbes gekrcuzt habe. Sit; wiirde als 

gegen SO. in der Richtung auf Chostia verlaufend zu denken scin. Auf der Hohe, die man nun erreicht hat, 

iibersieht man links ein eigenthttmliches flaches Kalkplateau, Welches in der gegen SO. fortsetzenden Verlangerung 

des Slldabfalles des Kiveri seine Grenze nach ausscn findet, von diesem Gipfel aber durch eine tiofe Schlucht 
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getrennt wird. Rechts stehen zunachst einzelne in die Palaeovouno liineinfallende Felsgruppen an und liber 
ihnen vcrlauft ein Band rothen Sehiefers, in welchem sioh ein Brunncn befindet, den der Weg bald erreicht. 

Das ist in derNahe der zerstOrten Kirehe Hagios Seraphim In den bcimBrunnen liegenden, vom Palacovouni- 
Abhange stammenden BlScken eines ziemlioh feinkOrnigen, liehtgrauen, von zahlreichen schlccht crhaltenen 

Fossilresten fleckigen Kalkes fanden sioh auch deutliche Rudistenspuren. Vom Brunnen an flihrt der Weg 
an dem Palaeovouno-Abliange in deni Schieferstreifen aufwarts; links vom Wege hat man eine scharfe Kante, 
von dem unter dem Sebiefer liegenden Kalke gebildet; dcr sehmale Scliieferzug selbst bositzt deutlieb nach 

NO. fallende Sohichten und liber ihm erlieben sieh rechts vom Wege die Kopfe des hoheren Kalkhorizontes. 

Der Sohiefer versohmalert sich, indem man holier hinauf vorschreitet, zusehends, und der Weg verlasst ihn 
kurz vor der PasshOhe ganz und wendet sicb in den oberen Kalk. Auf der Passhiibe ersclicint im N. die 
Kalkkettc des Megalilutsa. Es ist wobl einiger.Grand vorhanden, anzunehmen, dass dieser Scliieferzug nocli 
vveiter gegen NW. Ibrtsetze und identisch sei mit jencm Zuge", welche von I [agios Lukas aufwarts bis liber 

Kyriaki hinaus als in sudOstlicher Richtung fortstreichend, verfolgt werden konnte. Beim Hinabsteigen trifit 

man nur Kalk, welclier sebr constant nach NO. einfallt. Es linden sich in ihm ziemlich zahlreiche sphaeruliten- 

oder nuliolilcnartige Formen. Lftsst man, gobald man die Tiefe des ersten Thales crreicbt hat, den Weg 
gegen Kyriaki links liegcn und wendet sich gegen NO., so kommt man nach einiger Zeit an der Megalilutsa- 

Einsenkung vorbei, cinem kleinen Katavothron-Becken im Kalk, zur Zeit (11. Juni) angebaut. Der Weg fiilirt 

immer noch bergabwfirts, fast senkrecht auf das Streichen der Kalke, (lurch bestandig nach NO. einfalleude 
Sehichten. Es zeigt sich also vollig klar, dass man es hier mit eincin Auswaschungsthale zu thun habc, durch 

welches ein Tlieil der in dcr Ycrticfung zwischen den Gipfcln des Palaeovouno, Kiveri und Megalilutsa ent- 

springenden Wasserlaufe seinen Ausweg gefunden hat. Durch diese Auswaschung aber wurde der einst 

zusammenhangende macbtige Kalkzug in die jetzt isolirtcn Gebirge des Palaeovouno und Megalilutsa auseia- 

andergerissen. Gegen die Mulde von Kukura hinaus losen sich die oberen Bartke beider Gebirgsabhiinge in 
einzelne Schollen auf, welche zum Theile zcrstreut in der mit Terra rossa crfilllten Einsenkung liegcn, dabei 

aber immer noch ihr ungestortes nach NO.-Fallen besitzen. Beim letzten Abstieg gegen das Thai von Kukura 

tritt hinter den Gehiingen des Megalilutsa scbon sehr deutlich der miichtige Scliieferzug hervor, welclier als 
von Zeriki herziehend bereits frttber erwahnt wurde. Von hier aus kann man deutlicher sehen, wie dieser 
Schieforzug im S. des Passes Steveniko-Kukura einen stiirkeren Hiigcl bildet, sodann unter einem Kalkkopfe 
hinziebend, das Thai im OSO. von Kukura sammt der Einsenkung zwischen den beiden Kalkbergen im S. und 

N. davon eri'iillend, gegen SO. fortsetzt. Aber er bildet audi die niedrige Passliohe im SO. von Kukura und 

ziebt, wie schon erwahnt, liber den hohen Pass gegen Cbostia weitcr. Auf der Passliohe zwischen Steveniko 

und Kukura ist es vorwaltend flyschartiges Gestcin und grobes Conglomerat. Schreitet man von der am Nord- 
westabhange des llelikon von Zagora in der Richtung gegen Kutmula vor, so triff't man hie und da unter der 

machtigen Schuttdecke auf Schieferaufschliisse; ein solcher nabc oberhalb Kiveri zeigt ein graugriincs, fein- 
korniges Gestein und enthalt ganz uiuleutliche Fossilreste, die von Pflanzen herriiliren. Auf der lliihe des 
Abhanges liegt Kalk. Die isolirten Kalkpartien, die an den Ahhangen oder im Thale selbst liegen, sind wobl 

abgesunkene Schollen oder Denudationsreste. Solehe Kalkfelsen liegen z. B. im SW. von Hagios Georgios 
nabe der Einsenkung zwischen Xerovouni und Laphystium; dann zwoi sehr bedeutende Felsen am Ausgange 
des Thales, in dem der Weg gegen Zagora hinauffUhrt; audi im N. von Kutmula ein kleinerer, in vollstiindigcr 
Auflosung begriffencr Kalkhiigcl. 

Bei Kutmula selbst bestelien die Abliange gewiss in niclit bedcutender Tiefe aus Sebiefer, welche aber 

vollstandig von Schutt verdeckt ist. Die llohon sind a,uch hier von Kalkfelsen gebildet. Von Kutmula aus 

hat man einen schOnen Bliok auf die Buoht von Coronea. Man steht an den westlichsten Abhangen des Libe- 

tbrium-Zuges. Linker Hand (siehc die Skizze Taf. IV, Fig. 3), verflachen diese ganz allmalich. gegen das 
Thai, sowae die analogen G-ehftnge des siidlichcn hoheren llelikon von Zagora, iibcr welchem man noch die 

letzten Auslaul'er der Kalkdeoke wabrninnnt. An den Abhangen selbst die isolirten Felsen bei Kutmula und 

Kiveri. Die Mitte des Bibles wird eingenommeu von der Kalkmasse des Xcrovuni und zwischen dieser und 
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dem Helikon von Zagora erscheint der machtige Schiefcrzug, der den Pass von Steveniko nacli Kukura bildet. 

Hinter demselben ragt noch die ilm iinterlagcrnde Kalkmasse des Megalilutsa-Zuges auf. Rechts von dem 

Xerovouni das vorhcrrschend aus Schiefer bestehende Gebirge des Itagios llias von Granitza seinen slidost- 

lichen Abbruch zeigend; zwischen ilim und den Xerovuni tritt der Parnass hervor. 

5. Von Kutmula iiber den Kerasa-Pass nach Dombrena, 

Von Kutmula aufwarts gegen Zagora ist zunachst nodi Alios durch Sehutt verdeckt, weiter aber steht 

flyschartiger Sandstein und Schiefer an, in nOrdlieher Riehtung einfallend. Bei einer Quelle tritt der Weg in 

Kalk iiber, in dem sich bald ein breites Thai gegen SW. Offnet. Die Mulden sind da,, wo Schiet'er in der 

Nahe ist, mit lossartigem, erdigem Materials orfiillt, wo nur Kalk sich tindet, mit der gewOhnlichen Terra 

rossa. Die Kalkfelsen zur reehten Seite sind ausserordentlioh zerkliil'tet, ohne deutlieh wahrnehmbarc Schich- 
tung, und nur hie und da glaubt man zu bemerken, dass sic in nordlicher Riehtung einfallen. Links hat man 

cinzclne isolirtc, aus der Thalausfttllung herrorragende Kalkfelsen, dahinter bauen sich weiter nach N. 

hbhere Schieferhiigcl auf, und diese sind wieder von Kalkklippen gekront. Da, wo der Weg einen isolirten 

Kalkfetzen rechts lassend, sich gegen Zagora abwarts wendet, kornmt man wieder in den Schiefcr, das Thai 

wird breiter, flachcr, rechts setzen die ausserst zerklUfteten Kajkwande fort, links die Schieferhflgel mit 
ihren Klippcn, und ticfer thalabwarts sieht man unter einem steilen Eelsen die Ortschaft Zagora liegen. Ehe 

man sic erreicht, wendet sich der Weg steil bergan ins Gebirge. Man liberschreitct zunachst den crsten slid- 

lichen Kalkklippcnzug, zwischen welchem und der Hauptkette eine schmale Einscnkung liegt. Die Schichten 

dieses Zuges scheinen nach N. zu fallen. In der von Sehutt crfiillten Einsenkung liegen einzelne Serpentin- 
brocken umher. Sie wird von einem wasserfiihrenden Bachlaufe durchschnitten, welchcr zwischen zwei steilen 

Felsenwanden aus dem hohen Kalkgebirgc bricht. Der Weg wendet sich (lurch diese Schlucht aufwarts. In 

der Tiefe derselbon steht Schiefer und fiyscliartiges Gestein an, die Kalke dariiber fallen nach ausscTi in 

nordlicher Riehtung. Nach einer halben Stunde ctwa steigt der Wag steiler an, und man erreicht cine Iliihe, 

auf welcher sich eine Hirtenniederlassung befindct. Der Vcrlauf dieses tiefen Rpaltcnthales ist ein westsIid- 

westlicher. Gegen seinen Ausgang blickend, sieht man den Gipfel des Delphi auf Euboea, etwas rechts von 
diesem den Ktypa bei Chalkis. Die steilen Kalkklippen, hesonders die kiihncn Zacken iiber der Hirtennieder- 

lassung, zeigen ein im Allgemeinen nach N. gcrichtetcs Einfallen. Der Kalk ist hier dickbankig, gelblieh- 
weiss und ausserst dicht, daher von etwas ungcwohnlichem Aussehen; er enthalt nur iiusserst diirftige 

Fossilspuren. Uber diese niedrige erste PasshOhe hinaus liegt in derselbeo Riehtung cine kleine runde, von 

steilen Wiinden begrenzte Einscnkung, doien Tiefe vielleicht cbenfalls von Schiefer gebildct wird. Dor Weg 

wendet sich links durch dichtcn Tanncnwald aufwarts liber Kalk, etwas holier schlagt er eine niehr ostliche 

Riehtung ein, durch ein ungemein wildes, felsiges und waldiges Terrain, in welchem alio Oricntirung auf- 

hiirt. Allmalig beginnt mit der grosseren itohe der liaumwuchs nachzulassen, und da wo die griisstc Pa.ss- 

hohe liegt, gclangt man zu einer eigenthumlichen kesscltorrnigen Vertiefung. In dor Nahe derselben lindet 

eine zicmlich plotzlichc Wcndung in der Schiohtstellung statt, denn Helen die Kalkbanke bisher immer noch 

im Mittel gegen N, oder NO., so erfolgt hier ein zicmlich unvcruiitlcites Umbiegen nach 0. und weiter nach 

8., und von hier abwarts bleibt die lctztere die heirschende Riehtung. Man gelangt zunachst in ein tiefos 

Thai von besehrankter Ausdehnung, welches einer Schiefereinlagerung im Kalk cntspricht. Hat man dieses 

(lurchschritten und seine sikllichen Ilbhen erreicht, so beginnt der Abstieg vom Gebirge. Der Schiefer schcint 

aus dem eben genannten Thalc gegen WSW. fortzustreichen, da sich. in dieser Riehtung eine Quelle und 

Hirtenniederlassung befindct. Beim Abstiege bal man nun zunachst im 0. eine steile Kalkwand, welche aus 

schon geschiehteten, in 8. fallenden Banken gebildct wird. Unter ihr kornmt ein sehr eigenth1imliob.es Gestein 
zum Vorschein, ein gelblioher, plattigcr, kicseliger Kalk von grosser Ilarte, der zahlreiche mlirbe Zwischen- 

lagen enthalt, im Allgemeinen sehr schon geschichtet, hie und da aueb etwas gebogen ist, von einer Unzahl 

von Kliiften in quadratische Stiiekchen getheilt wird, und beim Zerfallen ein rbthlich gelbes, schuttartiges, 

aus eckigen Stiicken  bestehendes Material liefert, welches weithin gegen W. die Abhange bedeckt und die 
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Mulden crfiillt. Der dariiber anstehende Kalk ist gelblich, dicht bis feinkornig, braust wenig in Satire und 

erinnert durch sein Aussebcn und seine plattige Absonderung an lithograpliisehcn Schiefer. Ubrigens ist er 
auch dcm vorhcr bei der Hirtenniederlassung erwahntcn ahnlich. Dicse Kalkwand diirftc einein etwa in siid- 

westlicher Richtung erfolgten Bruohe entsprechen,- denn im W. von derselben licgt vicl niedrigeres Terrain, 
welches in unregelmassigen Schollen abgesiinkeu zu sein schcint. Zwischcn diesen Schollen ersolieinf, an 

vielen Punkten die rotblich-gelbc Zersetzumgsfarbe der Unterlage. Gegen abwarts geht die Kalkwand all- 

miiiig in den ttbrigen Abhang iiber. Das kieselige gelbc Gestcin fallt weiter oben naoh SO., weiter nach 

abwarts nach SSO. und nach 8. 
fiber dem .Kloster Makariotissa stehen wicder einige habere Kalkklippen, welchc ein nord8ttdlieb.es 

Streichen und Ostriches Einfallen besitzen. Darunter kommt cine tuffaztige, sehr zersetzte, serpentinschutt- 
abnliche Bildung zum Vorschein, in wclcher grosse Bldcke von rothem und griinem Jaspis, von Serpentin 
und von einem sehr schiincn giiin gefarbten kalkigen Gesteine cnthiiltcn sind. Dieses Lager verfolgt man 

vom Kloster abwarts gegen Dombrena am linken Ufer des Bachlaufcs. Dieses linkc Ufer ist besliindig viel 

holier als das rechte, die Kalke stchen in Klippenfonn dariiber an, und das griine Schuttlager taucht zweimal 
darunter auf und setzt langere Zeit neben dem Wege fort. Wo es auftauclit, fallt der dariiber licgende Kalk 

in mehr Sstlichcr Richtung (so wic der iiber dcm Kloster), wo cs fehlt, da stellt sich eine mehr sttdliche Fall- 

I'ichtung des Kalkes ein, und derselbc sotzt direct auf's rechte Ufer des Baches liiniilier, welches sonst im 

Allgemeinen viel tiefer licgt und nirgends eine solche Unterlage des Kalkes bervortreten liisst. Nach dem 

Gesagten scheint es, als ob die zersetzte Unterlage des Kalkes vom Kloster herab mehrere (mindestens 2) 

schwache Wellen bilden wilrde, welchc durch cinen Querhrucli aufgeschlosscn sind, (lessen westlicher Fliigcl 

bier abermals tiefer liegt. 

Wenig oberhalb Dombrena, vor der letzten Biegung des Baches, erscheint das griine zersetzte Gestein 

abermals und zieht hier auch an's andere Ufer hinttber; es unterlagert audi den Kalkhiigel im N. des Dorfes 

and stelit im Dorfe selbst zu Tagc, siidlich von welchem noeh eine ganz schwache Kalkplatte dariiber liegt, 

die sich gegen W. fortzicht. Es scheint demnach, dass die gesammte Kalkmasse des Helikon von Zagora nur 

cine geringe Maehtigkeit besitze, da allentbalbcn in Einrissen sehr bald Scliiefergostein zu Tage tritt. Dieser 
Gebirgstheil ist auch von mehrfachen Verwerfungen in nordostlichcr oder ostnordOstliober Richtung durch- 
setzt, und insbesondere der zwischen diesen StCrungslinien und den Abhangen des Palaeovouno liegende 

Aiisschnitt scheint in Polge der leicht zersetsibaren weichen Unterlage in hohem Grade unterwascben und in 

einzelnen Schollen abgesunken zu sein. Im S. der Ebene von Dombrena und Kakosi (Thisbe) erheben sich 

nur mehr flache, kahlc Kalkhttgel, die bis an den Golf reichen. Der Httgel genau im S. von Dombrena ist 

von zwei genau W.30° S. streichenden Verwerfungen durchsetzt, zwischen weichen sich eine abgesunkene 
Partie befindet, die ihrerseits wieder nocb mehrere parallele kurze Spalten zcigt, von denen die cine sehr 

tief ist. Dicse Verwerfungen entsprechen also den Storungslinien am Abhange des Helikon. Von diesem 
Httgel geniesst man eine prachtvolle Ansicht des l'alacovuno-Gcbirges. (Sielic Taf. IV, Fig. 4.) 

Der Korombili bricht gegen W. steil ab, seine Schichten sind dadurch aufgeschlossen und zeigen ein 
stidiiches Einfallen. Die klcinc Halbinsel im W. des Korombili dagegen besitzt einen quer durchbrochenen, 
Mi'lii'tnen, nach N. cinfallcnden Kalkkopf. Die Landzungen und Inseln der Bai von Dombrena sind ins- 

gesammt Kalk. Es ist von hier aus deutlich wahrzunehmen, dass die gauze Einsattlung im N. der hohen 

Gerania. von Tertiar crfiillt ist, (lessen hcllgelblicliweisse Farben an alien Bacbeinrissen, die gegen den Golf 

herabziehen, grcll hcrvortreten. Im S. der aus Kalk hestehenden Gipfelmasscn der Gerania folgen Ziige 

weicberen Gcsteins, an welche sich erst gegen SW. wieder die klippigen Kalkberge von Perachora an- 

schliessen.   Die riitlilicli gefarbten Kalanisia, mit ihrcn flachen niedrigen Formen dttrften diesem weicberen 
Gestcine der Gerania ai igenoren, wenn sic nicht aus Tertiar bestehen. 
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48 Alexander Bittner. 

6, Von Dombrena iiber Livadostro, Erimokastro, Zagora und Mazi nach Theben, 

Von Dombrena gegen Chironomi hat man links die Kalkabhange des Helikon von Zagora, an denen hie 

und da etwas Schiefer zu Tage zu Ireten scheint, besonders unter dem sehr geradlinig von Dombrena gegen 

Neochori in nordostliclicr Richtung verlaufendcn Absturze, welcher vielleicht abermals einer Verwerf'ung ent- 

spricht. Reehts liegen ganz flache Kalkhilgel. Bei Chironomi beginnt bereits das Tertiar von Theben die Nie- 

derungen zu erfttllen. 
Von hier erscheint der G-ipfelzug des Korombili als flache Wolbung, deren Schichten am Gipfel selbst 

gegen das Meer einfallen, nach N. aber sich flacher legen and endlich in nordlicher Richtung einschiessen. 

Der Gipfel ist gewiss im NW. von einem Bruehc abgeschnitten, der in beilaufig nordostlicher Richtung ver- 
laufen dttrfte, und welcliem zum Theil wohl audi das tiefe Einrissfheil zuzuschreibcn scin wird, in dcm der 

Wcg zur Bai von Livadostro sich abwarts zu wenden beginnt. Zu beiden Seiten dieses Thaleinrisses liegen 

an den Gipfeln die Schichten normal, wahrend gegen die Tiefe Alles wirr durchcinandcr abgesunken ist. 

Der Kythaeron, so weit man ihn von hier aus iibersieht, crweist sich als ein ttberans cinformiges Kalk- 

gebirge. Der Httgel zvmachst im S. der Bai von Livadostro zeigt nach N. fallende Schichtkflpfe; die Schichten 
des nachst slidlichen Caps dagegen scheinen bereits nach der entgegengesetzten Richtung (S.) einzufallen. 

Gegen die Passhohe des von Kokla her ftthrenden Weges vcrlauft, vom Meere ausgehend, ein Zug weicheren 

Gesteins (ob Schiefer?), in welcliem der Wcg am Siidgehange binabfUhren dttrfte. Die sttdwestliche Begren- 

zung des Korombili-Gipfels dttrfte moglicherweisc abermals einem Bruchc znzuschreiben sein. Im Ganzen 

genommen ist wohl der Korombili nichts anderes, als cine dutch Verwerfungen abgetrennte Fortsctzung des 

Kythaeron-Zugcs, dem er in der Schichtstellung zn cntsprechen scheint. Der vom Korombili-Gipfel nach NO. 

sich erstreckende flache Gipfel ist ganz aus Kalk gcbihlct. In den oborcn Abschnitt des tiefon Thales von 

Livadostro greifen von 0. her wcicherc Ausfttllungen herein, die sich terrassenformig zu beiden Seiten an die 

Kalkgehange anlegen. Sic cntsprechen wohl sicher dcm Tertiar von Theben. Uberschreitet man den flachen 

nin-dlichcn Kalkriickcn, so gelangt man im N. davon abermals in tertiarc Bildnngen, welche die ununter- 

brochene Fortsetzung des thebanischen Tertiarbcckens sind. In ihnen selbst liegt wenig gegen 0. die sehr 

flache Wasserscheide zwisclicn dem Asopus imd dem gegen Dombrena zichenden Bachlaufe. Parallel dem 

Rttcken von Vagia-Theben verliiuft siidlich davon ein noch viel niedrigerer; zwischen beiden fliesst der Kar- 

nayari-Bach. fiber dcm Stidabhangc der Tertiiirkette von Vagia-Theben liegen die Dorfcr Erimokastro und 

Kaskaveli in der Nahe der sparlichen Trtlmtner des nll.cn Thespiae, Der Httgel unter Erimokastro besteht aus 
grobem Tertiarconglomerate, unterhalb Kaskaveli aber taucht cine geringo Partie alten Kalkes auf, der von 

dunkler Farbc ist, und in scincm Aussehen an die Kalke des Lykabettus bei Athcn crinnert. 

Von Erimokastro gegen W. bis Metochi H. Nikolaos und dartibcr hinaus besteht Alles aus Tertiar. Im 

NW. von Palaeopanagia erst erliebt sich ein flacher Kalkriickcn, dem gegen W. die isolirtc Kalkspitze von 

Askra vorliegt, und von dcm (lurch ein Thai ein noch westlicher gelegcncr Ka.lkberg getrennt ist. Dcm 

gegeniiber im S. erheben sich die hohen Abhange des Helikon von Zagora, desscn Spitze Ubrigens weiter im 

WNW. liegt. Die Schichten des Hclikon-Gipfelzuges fallen deutlich in nordlicher Richtung ein, cbensowohl 

wie die des ihm nordli(di vorgclagerten hohen Kalkbergcs, an dessen siidostlichcm Fusse die Kirehe Hagia 

Paraskevi liegt. 

Auch die Abhange des Helikon im S. von II. Nikolaos scheinen cine Fallrichtung im gleichen Sinne zu 
besitzen. In dem Bacbeinrisse niirdlich bei II. Nikolaos taucht hie und da flyschartiger Sandstein unter dem 

Tertiarschutt hcrvor. Er scheint einem in WNW. veriaufenden Zuge zu cntsprechen. Von II. Nikolaos gegen 

Zagora ftthrt derWeg durch das Thai von II. Paraskevi nach N., wendct sich dann aber nach W. und ftthrt an 

den Kalkabhangcn des rcchten Ufcrs des Zagora-I.achos weiter. Die; Schichten fallen constant nach N., der 

Kalk wird in einzelnen Lagcn sehr dtinnplattig bis schieferartig. Beirn Abstieg in das flache und breite Thai 

von Zagora, dessen Untergrund grosstentheils aus Schiefer besteht, hebt sich ein Kalkkopf links heraus, der 

nach S. zu fallen scheint. Nahe unterhalb Zagora wird das Thai von einem Kalkstrcifen in ostnordostlicher 
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Der geologische Bau von Attika, Boeotien, Lokris und Farnassis. 49 

Richtung verquert. Dann ist beiderseits Alios von mit dichtem Eichengestraucb bodeektcn Flyschmassen 

gebildet. Die isolirte Kalkklippe oberhalb Zagora ist von einigem Interesse. Sie ist stark zerkltiftet und 
bricht naeli N. steil ab. Gegen S. hangt sie dutch eine schmale Einsattlung mit den hiilieren Kalkvorhugeln 
des Helikon zusammen. In der Einsenkung selbst liegt breccienartiger Kalk und feinkornigeres, mehr sand- 

steinartiges kalkiges Gestein, beides durcb unmerklicbe Ubergiinge mit einander und mit dem im S. auf- 
gelagertem Kalke eng verbunden; der ganze Complex concordant WSW. streicbend und SSO. einfallend. 

Die gauze Stcllc ist iibrigcns nur wenige Schritte breit. Diese Fallrichtung wiederholt sich mchrfach im Thale 
von Zagora, so z. B. am Aufstiege gegen die ostlichcn Libethrium-Klippen, dann etwas thalabwarts, da wo 
der Weg nach Mazi den Bach iibersetzt, beide Male im Schiefer, der aber andererseits hie und da wieder so 

stark verbogen ist, dass man im Allgemeinen wenig auf sein Streichen geben kann. Auf dem Wege zu der 
N.20°W. von Zagora liegenden Klippe des Libetlirium-Zuges trifft man an den Abhangen liic und da rothen 
Schiefer und Flysch. Die Klippen des Libethrium scheinen zum Theil nach S. (die siidlich gelegenen), zum 
Theil nach N. einzufallen. Dooh hat die Denudation bier in einer Weise gewirkt, dass man offenbar nicht 

mehr mit Gewissheit bebaupten kann, was urspriinglichc Sehiehtonneigung und was (lurch Absenkung in 

Folge etwaiger Unterwaschung des Schiefers, der bier iiberall das Liegendc bildet, bewirkt worden sein mag. 
Denn die phantastischen Zacken der Libethrium-Kette sind offenbar nur die sparlichcn Reste einer gros- 
seren oinst zusaminenhangcnden Kalkdccke. Im Kalke der erstiegenen Klippe, die von gelblichgrauer Farbe 
und ausserst feinkbrnig ist, im Ubrigen aber den Kalken des Helikon gleicht, fanden sich sehr spiirliche 

Rudistenfragmente, Iibrigcns die einzigen, die es im ganzen Helikon von Zagora aul'zutimlcn gclang, welches 
Gebirge sich iiberhaupt (lurch seine ausserordentlichc Fossilarmuth unvortheilhaft von den westlicher gelegenen 

Gobirgstheilon unterscheidet. Von der Libethrium-Ketie ragen noch einige Kalkausliiufer nach N. vor, so der 
Kalkriicken, der knapp an der Livadia-Strassc an der Localitat Petra endet und zwei oder drei iibidiche, 
aber ktirzere Rticken wciter gegen 0. Dazwischcn grcifen tiefe Buchten in das Gebirge cin, ahnlieh der 

Bucht von Coronea, aber wenigcr ausgedebnt. Man konnte sie in analogcr Weise als die Buchten von Vrasta- 

mitis, von Siako, von Mazi bezeichnen. Sie verdanken ibrcn Ursprung offenbar der Abwaschung des Kalkes 

an den Flanken des Libcthrium-Gewolbes, und der in ihnen den Untergrund bildendc Schiefer ist wohl 
grOsstentheils durch Tertiiirschutt vcrdeckt. Wie vie! zu ihrer Entstehung etwa ahnlicbc Querbriiclie, wie sie 
am Laphystium nachgewiesen wnrden, bcigetragen haben mogen, muss uncntschieden blciben. Von Zagora 
thalabwarts bemerkt man, dass der Zagora-Bach woiter unten durch Kalk sich seinen Weg babnt, und dass an 

seinem linken Ufer schon von oberhalb Dusia an, das altere Gebirge sich langsam unter Schutt und Tertiiir zu 
vcrlieren beginnt. Zwischen Mazi und Siako erstrcckt sich der letzte etwas holiere Kalkriicken in die Ebene 

binaus, von da nach 0. ragen nur noch isolirte, tlaclie Kuppen aus den jiingeren Bildungen hervor, die einer- 

seits eine Verbindung mit dem Phaga-Bcrge andeuten, andererseits den tertiiiren Hobenzug, der iiber Mavromati 
und Vagia nach Theben vcrlauft, noch bier und da durchbrechen (Kalk von Kaskaveli). Der Kalk der Tliurm- 
klippe im S. von Megalomulki ist weisslicli von Farbe und besitzt eine cigenthiimliche oolithische Structur. 
An der niedrigen Passlibhc zwischen dem Copais und der unteren Ebene von Theben beobaclitet man das 

gewohnliche schuttartige Tertiar mit zahlreichen Serpentingerollen. 

Es scheint sich aus den angefuhrten Beobacbtungen zu ergeben, dass an derNordseite der Hauptfalte des 
Helikon von Zagora cine zweite Faltc, (lurch den Libethrium-Zug rcprasentirt, vorgelagert sei, wenn nicht 
etwa die bier beobachteten Verhiiltnisse dadurch erkliirt werden konnen, dass der sehr stcile Abfall des 
Marandali gegen Nord cinem Liingsbruche zuzuschrciben sei, (lessen Nordtliigel sich gegen S. gesenkt hat. 
Dariiber werden jedoch nur cingchendere Untcrsuchungcn dieses sehr zerstiicktcn Terrains Licit vcrbreiten 
kiinnen. 

Die nacbfolgcnden Zeilen miigen den Vcrsuch eincs zusammenfassenderen Bildes (lessen, was iiber den 
Helikon im weiteren Sinne mitgetlieilt werden konnte, enthalten. Es scheint sich nach den oben gescbilderten 

Durchschnittcn herauszustellen, dass das hier in Rede stehende, bisher geologisch so gut wie unbekannte 

Gebiet als ein System mehrerer paralleler, in beiliiulig sildostliclicr Richtung verlaufender Falten aui'zufassen 

Denkschrifton der mathem.-naturw. CI.   XL. Bd.   Abhandlungon von Nichtmitgliedern. <r 
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50 Alexander Bittner. 

sei, doch so, dass diese Eichtung insbesondcre in don nordwcstlichcn Theilen viol ausgesprochener ist, als in 

den siidostliehen. welche mebr und mehr ein Umbiegen des HauptStreichens in die rein Ostliche, ja (im Thai 

von Zagora) sogar in die ostnordOstliche Eichtung erkennen lassen. Die westlichste dieser Falten entspricht 

offenbar der grossen Gipfelwolbung des Parnassos und ihre Axe dttrfte im Allgemeinen in einer Linie liegen, 

die von den Xerovuni- (Cyrphis)- Gipfeln ausgehend, Distomo im N. lassend, and von da zwischen dem 

Megalilutsa und Palaeovuno einerseits, dem Kiveri andcrsoits gegen Cbostia verlaufend zu denken ware; an 
sie wiirde sich im NO. eine zweite, schwachere Falte anschliessen, durch die Xerovuni im 8. von Livadia 

und durch den lielikon von Zagora reprascntirt. Eine dritte, nocb schwachere cndlich ware von dem Granitza- 

Gebirge und der Libetbrium-Kette gebildet. Die beiden erstgenannten Anticlinalen treten gegen NW. weitcr 
auseinander und zwischen sie schiebt sich das Kouveli-Gebirgo ein, welches demnaeb als der Synclinalc 
zwischen beiden entsprecbcnd anzusehen ware. 

Diese Anscbauung basirt grosstcntheils auf den Beobachtungen der Schichtstellung in den gemachten 

Durchschnitten, weniger auf der Vert'olgung der cinzelnen Schiefer- und Kalkhorizonte. Man miisste, inn 
eine sichere Parallelisirung dieser Horizonte vornehmen zu konnen, weit zahlreichere Durchscbnitte und vor 

Allem ausgiebigere Pctrefactenfunde zu Gebote stehen haben. Es sei also gleicb im Vornhinein bemerkt, dass, 

inn die auf der Karte durchgeflihrten Ausscbeidungen vornehmen zu konnen, unter Anderem angenommen 

werden musste, dass der Xerovuni-Kalk den Schiefer von Distomo Uberlagere, ferner, dass der Schicferzug 

Zeriki und Steveniko-Kukura eine Mulde bilde, d. h. dass er die Sttdabh&nge der Xerovuni ebenso Uberlagere, 
wie er dies beziiglich der Nordgeliiingt; des Megalilutsa wirklicli tbut. rrreffen diese beiden Annahmen zu, so 

wlirden im Allgemeinen einerseits der Haupt-Parnassos-Kalk, die Kalke des Kuveli, des llelikou von Zagora 

und auch des [liirnorberges bei Livadia, andererseits die Kalke des Granitza-Gebirges, der beiden Xerovuni 
(des parnassischen und des livadischen), des Megalilutsa, Palaeovuno und Kiveri als identisch anzusehen scin, 
und ersiere einen hOheren, letztere eiaen tieferen Kalkborizont bezcichnen. Den tiefsten Horizont abcr wtirden 

die Kalke der Berge zuniichst sttdlich der Linie Slin-Kyriaki re|irasentiren. Es ware eine vollig unnlitze 

Speculation, darauf einzugeben, wie sich etwa die Verhaltnissc gestalten mlissten, wenn eine oder die andere 

der oben gemachten Voraussetzungen nicht ziitrale, wie sich das durch spatere Untersuchungen leicht heraus- 

stellen kann. Da es aber auch in diesem Falle besser sein dtlrfte, irgend eine, wenn auch zum Theil irrthttm- 
liclie, als gar keine Ansicht anfzustcllen, so sei in den beigegebenen idealen Profilen der Versuch gewagt, die 

Verhaltnisse so darzustellen, vvio sie naoh den gemachten Erfahrungen als der Natur wcnigstens in den grOb- 

sten Zligen entsprechend aufgefasst werden konnten. 

III. Das Crobiet des Kythaeron und Parnes.' 

1. Von Theben fiber Krekuki und Vilia nach Megara, 

Das Tertiar von Theben ist ein rothliehgraues, weicheros oder t'esteres, kalkigmergeliges Gestein, welches 

in verschiedener Menge Gerolle, meist von Scrpentin enthalt. Es ist an den Bttgeln im Osten und Westen der 
Stadt schwach naebN. geneigt. Es bildet denUntergrund der obern Ihcbanisehen Ebene, in welcher dasllaupt- 

quellgcbiet des Asopus liegt. Die Seehohe dieser oberen Ebene findet sich bei Schmidt (Studien tiber Erd- 

beben, Leipzig 1875) zu 146 Toisen in der Hohe von Theben, zu 127 Toisen am Asopus angegeben, die See- 

hohe der unteren nordlichen Ebene dagegcn zu nur 48 Toisen. Bei der Ortschaft Bagios Theodoros im Osten 

von Theben wird bekanntlicb im Scrpentinconglomorate auf Meerschaum gebaut, liber (lessen Abstammung, 

sowie die der ihn begleitenden Sei-pentingerolle wohl kein Zweifel bestehen kann. Das Tertiftr von Theben 
setzt in derselben Pcschaffenheit, hie und da mil mehr oder weniger kalkigen und mcrgeligen Einlagerungen 

vergesellschaftet, sowohl gegen Westen bis zwischen Kythaeron und lielikon, als nach Ost bis in die Gegend 

von Oropo ununterbrochen fort. 

1 Allgemein Pavnies — ITapvvjs — ausgesproehen. 
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Der qeoloqische Ban von Atlika, Boeotien, Lokris und Parnassis. 51 

Die Kalkberge im Osten von Theben, speciell der Soros, scheinen gegen S. einfallende Schichten zu 

besitzen. Unter dem Nordabfalle des Soros diirfte Schiefer octer Serpentin zum Vorschein kommen. Es ist 

nicht unwahrscheinlich, dass der Hypatus and die Sorosberge nur Reste eines in der Mitte durchbrochenen 
GewOlbes vorstellen, zwiscben denen bei Aiidritza und weiter westlicli am Missovuno noch einzelne geringere 

Fragmente alteren Kalkes liegen. Der Kalk bei Syrtzi wird auch nur ein abgcsunkenes Stiiek sein. Auch die 
Stldostgehange des Hypatus seben sehr verstttrzt aus. (Sielie Ausiebt des Gebirges nordostlich von Theben, 

Taf. II, Fig. 1). 

Nachdem man die obere thebanischc Ebene durchschritten,  errcicbt man bei Krekuki die Abhango des 

Kythaeron, der sich auch von bier als ein sebr eintiiniges, ziemlich flaeh ansteigendes Kalkgebirge erweist. Der 
Kalk (\cr Mauern bei Krekuki ist meist dunkel geiarbt, hie und da Hornsteiu ftthrend und ifusserst fossilarm. 

Es ist dasselbe Gestein, welches beim Aufstiege ins Gebirge ansteht, sebr scbon plattig gescbichtet ist und 
gegen Norden einfallt, Holier legen sich die Sebicbten irnmer rnelir horizontal und beginnen sich in flaeh en, 

welligen Falten bin- und berzubiegen, so dass sie bald  flaeh nach N., bald nach S. einfallen. Gegen die Pass- 

bohe verliert der Kalk seine plattige Schichtung und wird allmalig dureb ein blockiges Gestein obne deutliche 
Schichtung ersetzt, welches sebr leicht verwittert, licbtgrauen Scbutt bildet, und dessen HOhen sich desshalb 

gut   von  denen   der  unteren  dunkleren  Kalke  abheben.   Wo  der Weg ins jenseitige Thai  hinabzusteigen 

begiunt.   zeigen sich drliben  an  der rechten Thalseite  bocb  obeu fortlaufende Felsklippen,  welehe  einen 
darunter liegenden, jedenfalls schwachen Zug von Schiefer oder scbiefrigem Kalk anzudcuten scheinen. Denn 

weiter abwiirts  komnit  bei  einer  Miible  ein   starker Wasseiiauf herab.  Am linken Gebiinge  dauert das 

abwechselnde Verflachen nach N. uud S. fort bis zum Ausgange des Tbales ober Vilia, doeh lasst sich nicht V<T 

kennen, dass im Allgemeinen die Kalkinasse des siidlichen Gebirgsabhanges eine slidliche Fallriohtnng besitzt. 
Oberbalb Vilia, selbst erscbeinen etwas steilerc Felsen, unter denen Spuren der eigentlriimlich rothen Farbe des 

Schiefers auftreten. Was slidlicb auf demWege von Vilia bis zur Ebene von Mcgara, folgt, ist Kalk. Der Weg 

wendet sich zunachst iiber einen Hiigelzug, (lessen Schichten nach S. zu fallen  scheinen, und an dessen Hobe 
in i'einkornigein   weissen Kalke  spalhige Fossildurebsehnitte  sparlich   vorhandeu sind. Beiin Abstiege   i;egen 

die in einer ziemlich ausgedehnten mit Terra rossa erfullter Mulde gelegene Kirche Hagios Georgios sieht man, 

wie sich an die eben  passirte Iliigelkette nach rechts  ein  sebr auffalliger Abhang  aus dicken horizoutalen 
Banken anschliesst,  die sich bei   naherer Untersuchung als tertiar erweisen.   Es sind fahle bis rottigelbe 
tnergclige und kalkige Gesteine,   welehe eckige Brocken  der angrenzenden alten Kalke einsebliesscn. Voii 

dem Tertiar von Theben unterscheidet sich  diese Ablagerung  nur durcb die bartere Grundmasse und den 

Mangel von Serpentineinschlttssen. Wie weit dieses Tertiar etwa gegen Westen reicht, Hess sich der dichten 

Forstvegetation wegen  nicht erniitteln.  Gegen  den  Brunnen Kryopigadi ftlhrt der Weg wieder durcb die 

dem Fusse des Karydi-Bergzuges vorgelagerten Kalkhtlgel, (lessen flache Abhange ein Einfallen der Sebicbten 
in nordlieher Richtung vennullien lassen,   obwohl ein solches nirgends thatsacblich zu beobachten war.  An 

der Bassbiilie selbst ist die Textur des Kalkes in wenigen Banken eine rasch wechselnde;  es liegen weisse, 

krystallinische, rauchwacke'nartig zerfressene, dichte schwarze und schwarze krystallinische Kalke in unmittel- 
barer Berlihrung. Hie und da zeigt sich ein ganz unkenntlicher Fossildurchschnitt darin. Beim Abstiege gegen 

Siid scheint es,  als wiirden die Schichten gegen N. einfallen,  allein die dichte Vegetation verliindert jeden 

Ausblick. Weiter gegen 0. zeigen sich stcilo Felsen an den Abhangen, die wobl Schicbtkopfen entsprechen 
(lili'ften. Sie ziehen am ganzen Slidabhange des Karydi-Gebirges fort.   Nahe am Fusse des Gebirges gelangt 

man in eine Einsenkung, welehe im W. von einem Kalkzuge begrenzt, im Osten nur durch einen niedrigen 

Kiickcn von der Ebene von Megara getrennt wird. Hicr diirfte irgendvvo unter dem Kalke weiclieres Gestein 

zuTage treten, denn der Kalk ist zum Theile von einem ungewohniichen mergeligen Aussehen und gelblicher 
Farbe, auch liegen hie und da Brocken eines flyschartigen Sandstcines.  Der slldwestliche Kalkriickcn besitzt 

dem Thale zugekehrte steile Abbrllche und ist auch in seiner Mitte in sttdwestlicher oder westsUdwestlicher 
Richtung quer durchbrochen;  von den Felsgehangen desselben sind grosse Massen abgestiirzt.  Das gauze 

Gebiet von Megara, bestebl bekanntlich aus gegen W. sebr hoeh ansteigenden petrefactenreichen jungtertiaren 
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52 Alexander Bittner. 

Bildungen,  die bereils von Gaudry und neuerdings sehr eingehend vonFuclis  studirt worden sind. Im 

Sttden erhebt sich das sehr flach ansteigende Gebirgc der Gerania. 

tiber den Kythaeron existiren in der Literatur mehrere Angaben, die sich fast durchwegs auf die von 
Eleusis nach Theben ftihrende Strasse beziehcn. Sie seien in Klirze hier angefuhrt: 

Fi cdl er gibt an, dass auf dem Wege von Eleusis nach Theben jenscits Mandra und Kundura der Kalk 

h. 5 streiche und nach N. falle. Jenseits Kaza liegt am Abhange des Kythaeron Schiefer und dartiber Kalk. 
Dcr Schiefer falle hier nach W. Audi siidlich von Kaza fallt der Kalk an einer nicht naher bezeichneten Stelle 

nach W. 

Aus Sauvage's Angaben entnimmt man, dass zwischen Vilari und Kundura das Streichen der Schichten 
zwischen WSW. und WNW. schwankt. Bei Kaza stehcn die Schichten vertical und zeigcn zahlreiche westfjst- 

lich verlaufende Kamme. Es cxistircn in den Schichten hier mehrere Faltungen, die dieselbo Schichtreihe zu 
wiedcrholtcn Malen erscheinen lassen. Bcim Chani von Kaza selbst grtlne Mergel; dann treten Letten von 

grauer Farbe auf und weisse zerreibliche Sandsteine, Psammite, braune und rothe glimmerige Sandsteine und 

harte Mergel. Beim Aufstiege passirt man Psammite und schwarze, weissgeaderte Kalke. Sie wechsellagern 

mit schiefrigen Kalken und rothen Scbiefern, wie bei Daphni. Streichen 0. nach W. Weiter oben und bis 
zum Gipfel ist der Kalk krystalliniscli, splitterig, grauwciss und blassblau. Die Hauptkamme streichen WSW. 

oder W. Vom Kythaeron abwarts gegen die Ebeae von Theben wicderholt sich dieselbe Kalkscrie sehr dislo- 
cirt, gefaltet, bei vorherrschendem NW.- Fallen. 

Gaudry gibt Tab. LXVI.II einProfil liber den Kythaeron bei Kaza, in welchcni in concordanter Lagerung 

nach N. fallcnd erscheinen: Zu untcrst ein Wechscl buntcr Marnolitc und compactor Kalke, dariiber grauer 

Kalk vom Aussehen des Hippuritenkalkes und zu oberst schwarze, plattige Kalke mit Banken und Knollen von 

Hornstein. Zwischen Eleusis und Megara zeichnet Gaudry cbcnfalls cinen Zug seiner buntcn Marnolitc ein, 
ohnc etvvas iibcr die Lagerungsverhaltnissc anzugeben. Dieselben Kalke mit Hornstein, wie sic den Gipfel 

des Kythaeron bei Kaza bilden, beobachtctc Gaudry auch in der Bergkette zwischen Eleusis und Megara. 

Fcrncr beobachtetc Gaudry folgcnde Fallrichtungen am Kalke: Zwischen Vilia und Megara NW.; bei 

Kundura NW.; zu Kaza SO. (wohl siidlich von Kaza?); am Kythaeron selbst NNW.; zu Eleusis SSW. Endlich 

fand Gaudry an mehrercn Punktcn des hier zu betrachtenden Gebiets Fossilien, und zwar: In eineni lliigcl 

dcr Ebene von Eleusis Rudistenspuren; zu Mandra Hippuriten; im Kandili-Eugpass Rudisten (Hippuriten?) 
und Cidaritcnstachcln. 

2. Von Megara durch den Kandili-Engpass und iiber Hagios Meletios nach Derveno-Salesi, 

Die Kalkhiigcl, welche man iiberschreitet, ehe man den Eingang zum Kandili-Engpasse crreicht, sind 

sehr flach und lassen hie und da cine ostwestlich verlaufende Schichtung crkennen, die aber auch Kliiftung 

sein kann. Man sielit, dass da^ Karydi-Gebirge nicht einen fortlaufcnden Kalkriicken bildet, sondeni aus 

mchrcren westostlich streichenden parallclen Kalkziigen bestehl, die sich hintcr einarulcr gegen die megaren- 

sischc Ebene herausschicben. Sie zeigcn nach dicser Seitc steil abgebrocbene Felsen. Knrz vor dem Eingange 

zumKandili stcllen sich links diinnplattige, wohlgeschichtcte, dunkle Kalke ein, welche W. wenig S. streichen 

und gegen N. fallen. Dann wendet sich das Einfallen nach der entgegongesetzten Ricbtung, um nach Kurzem 

abermals sich in ein nordliches zu verwandeln, welches auch die dickbankigen, klotzigen Kalke der Kandili 

Schlucht selbst besitzen. Diese licgen wohl unzweifelhaft iiber den dltnnplattigen schwarzen Kalken, sind 

feinkiirnig, weiss von Farbe und enthalten sparliche Dactyloporiden Durchschnitte. Von den Felsen der 
Schlucht, die wohl zum griisstcn Theilc der Durchwaschung ihrc Entstehung zu vei-danken hat, gegen Nord 

beginnt ein sehr flachhligeliges, waldigcs Terrain, in (lessen Nicdcrungen rothcr Schotter liegt, dessen lliigcl 
durchaus aus Kalk bestchen, dcr hie und da ein Streichen in westosllicher Richtung, ein Fallen bald nach S., 

bald nach N. erkennen lasst. 

Palacokundura liegt in einer grosscren mit Terra rossa erfiilltcn Mulde; die Kalke sind hier sehr fossil- 

leer, nur ein einziger Block in einer Feldmauer enthielt Cidaritcnslacheln. An dcr Strasse gegen Theben sielit 
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man nur Kalk, nordlicher liegt wieder cine sehr grosse Niederung mit Terra rossa und den Alluvionen des 
von Vilia kommenden Bacbes crfiillt, in deren Mitte der Ort Mazi. Man verlasst die Strasse, die man von 

Palaeokundura an bentltzt hat, und wendet sich quer durch die Niederung gegen die Euinen von Oenae, die 
auf einem von Oaten gegen die Ebene vorragenden Kalkrticken liegen. Im Norden des Kalkrllckens von Oenae 

beginnt machtiger Schotter und Gebirgsschutt, der die Ahhftnge des Gebirges vom Metocbi binauf zum Kloster 
Hagios Meletios stark Uberdeckt. Dock ist der Untergrund bier offenbar Schiefer, der auch noch unterhalb des 

Klosters an vielen Punkten sichtbar wird. Es ist der brcite Schiefercomplex von Kaza, der die Abhange des 
Gebirges zusaminensetzt, und liber welchem nur noch eine mauerformig die Hohen bildende Kalkmasse liegt, 

von welcher hie und da einzelne Fetzen abgesunken sind und tiefere Niveaus einnehmen. Solche abgesunkene 
Theile sind wohl auch die Kalkschollen zu beiden Sciten des Klosters, ein grosser Fleck im NO. davon, die 

einzelnen Klippen gegen den Thurm zwischen Kakoneochori und Kavasala u. a. m. Man siebt, wie der Schiefer 
gegen den Megalovuno fortsctzt, unter desson Kalkmasse er zu versehwinden scbeint. Die Elemente, aus 

denen dieser Schiefercomplex bestebt, geben eine volligc Musterkarte der verschiedensten Gesteine: grtiner, 

gelber und rother kalkiger Scbiefer; Schicferkalk in sehr dttnnen, gebogenen Schichten, fiyschartiger Sand- 
steine und Mergel, grobes Conglomerat etc. wechseln bunt durcbeinander und sind besonders am Sudgehange 
der grossen Schlucht liinter dem Kloster gut aufgescblossen, wahrcnd deren Nordgehange Uber und iiber mit 

von der Kalkmauer hcrabgesturzten BlOcken uberdeckt sind. An eine Bestimmung des Fallens und Streichens 
in diesem Scbiefercomplcxe ist kaum zu denken, da die weitgehendsten Biegungen und KrUmmungen allent- 

halben auftreten. Unter den Kalkfelsen in der Hohe fallt der Schiefer (bier roth und gelb, ctwas kalkig) 

deutlich unter den Kalk hinein und dem naturlichen Einschnitte in der Kalkmauer, durch welchen der Weg 

ftibrt (Portaes), entspricht eine eigentbiindicbe nach N. gerichtete Scblinge des Schiefers, welcher wohl der 

Bruch der Kalkmasse an dieser Stelle zuzuscbreiben ist. Der Kalk ist teinkornig, sehr weiss von Farbe, ganz 
vom Aussehen des Kalkes am Kandili-Engpasse und enthalt undeutlicbe kleine Fossilauswitterungen. Aus 

diesem Kalke bestebt die ganze Umgebung von Dervenosalesi im W. und N., gegen 0. und S. aber reicbt 
bis hieher die grosse, durchaus mit Terra rossa, crfullte, vollstaudig ebene Niederung von Rkurta. Auf dem 

Hugel im Norden vom Orte linden sich im Kalke sehr seltcne und schlecht erbaltene Durchschnitte von 
Korallen und Dactyloporidcn. 

3. Von Dervenosalesi iiber Kokkini nach Eleusis. 

Das G-ebirge der Umgebung von Dervenosalesi ist offenbar als Rest einer Wolbung aufzufassen, deren 

geringmacbtige Kalkdecke in Folge der Auswascbung des darunter liegenden weicbercn Gesteins in einzelnen 

unregclmassigcn Schollen abgesunken ist, so dass bald bier, bald da schichtkopfahnliche Kalkmauern stehen 
und die ganze (jlegend von zusammenbangslosen Fclsmassen und Triimmern bedcckt erscheint, zwischen 

deneu stellenweise die Schieferunterlage zu Tage tritt. Wahrscbeinlich ist auch die ganze grosse Einsenkung 

von Skurta, wie vielleiclit alle solche Katavothrenbocken auf ahnliche Vorgiinge zuriickzufUhren. 

Auf dem Wege von Dervenosalesi nach Kakoneochori passirt man eine Kalkscholle, die sich zungen- 
fOrmig weit in die Ebene von Skurta hinaus erstreckt. Kakoneochori selbst lie:;! auf einem flachen Rucken, 

welcher offenbar aus Schiefer best bt. Im S. davon ist wieder ein mauerartiger Kalkrest stehen geblieben, 
der, sich gegen 0. erhebend, den HUgel des Pyrgos bildet, desson Fuss Schiefer ist. Im NO. davon liegt 

Kavasala ebenfalls auf Schiefer, der gegen den Megalovuno fortsetzt, aber bald, wie es sciheint, unter einer 
bogenformig in etwa nordsi'tdlicher Richtung verlaufeudcn Kalkmauer \erscbwindet. Von Kavasala gegen S. 

kommt man durch ein ausgedelinlrs Scliioferterrain und trifft liicr, sowie bei Hagios Meletios die verschie- 

densten Gesteine wirr durcbeinander, schwarzen ctwas glimnicrhsiltigen I'lionschiefer, kalkigen Schiefer, 

Mergel von verschiedencn Farben, Hyschartigc Sandsteine, sehr grobes felsenbildendes Conglomerat, tiefer 

auch den so vcrbreiteten rothen und grtincn KaJkschiefer; alles das wecliselt hie und da auch mil Kalken, 

und einzelne Schollen und Fetzen dor hOheren Kalkdecke liegeu allenthalben dartlber zerstreut. Zunachst 

wird  nun,   noch  im Norden  des  ostwestlich gerichteten   oberen   Laufes des   Kokkino-Baches eine von W. 
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54 Alexander Bittner. 

herziehende macbtige Kalkmasse sichtbar, welche gegen 0. sehr bald auszukeilen scheint, jenseits welcber 
man auf den Hohen bis zur Quelle iiber Kokkini nocb Schiefer findet, sodann scheint eine Wechsellagcnuig 

eines eigenthumlichen gelblichcn, knotigen, kalkigmergeligen Gestoins mit wcissem Kalk einzutreten, bis etwa 

bei dev Quelle der Kalk allein herrscbend wird. Im Stiden von Kokkino ist Alios Kalk, durch welchen der 

Sarandopotamo in vielen Wendungen bricht; in den tiefer gelogenen Flussausweitungen liegt machtiger 
Kalkschotter und rothes Conglomerat, welches sich bis in die eleusinische Ebone hinaus fortsetzt. Man passirt 

in dieser noch einmal einen niedrigen von W. kommenden Kalkrllcken, dann wird Alios flach. Links tritt die 

grosse Scblucht unterhalb Ohassia hervor, in deren Tiefe wobl Schiefer liegon mag. Der vvilde, seharfe Kalk- 

berg im Stiden davon scheint nach Slid zu fallen, tlbrigens ist es auf der gauzen Strecke von Dervenosalesi 
bis indie eleusinische Ebene kaum miiglieh, einen sicheren Anhaltspunkt iiberdie Schichtstcilung zu erlangen. 

4. Von Menidi iiber den Gipfel des Parnass nach Kakosalesi, 

Beim Anstieg zu den Hohen des Parncs trifft man bei dem Metochi von Hagia Triada auf Kalk, etwas 
holier auf ein wenig nyschartigcn Sandstein mid dann wieder Kalk, welcher 0. wenig N. streicht, bei siid- 

lichena Einfallcn. Es scheint demnach, als ob der Sandstein nur der Rest eines iiber dem Kalke liegenden 

Schioferzuges ware. Bis in grosse Hohe hinauf legen sich an die Gehange rothe Breccien mil Travertinadern 
und Scbneckenspuren. Bis zum Gipfel dcs ersten Kammes besteht das Gebirge aus Kalk. Jenseits desselben 

kommt in einem kleinen Thale ein wenig Schiefer zum Vorschein. liber einen niedrigercn Kalkrllcken fiihrt 
von hier der Weg in das breitere Thai von Hagia Triada, in (lessen Tiefe abermals Schiefer liegt. Kalk und 

Schiefer besitzen ein westCstlicbes Streichen und scheincn nach S. einzufallen. Von hier gegen den Gipfel 

Uberschreitet man einen steilen Kalkriioken, jenseits desscn run- Spuren von Schiefer auftreten, sodann einen 

zweiten Kalkzug und steigt in ein tiefes Thai hinab, in welchem Schiefer in bedeutenderer Miiehtigkeit 
ansteht, der den Kalk des oben iiberschrittenen Rllckens ttberlagernd nach N. einfallt und vom Kalke des 

Gipfels bedeckt wird. Am Gipfel selbst ist es nicht miiglieh, die Fallrichtung des Kalkes zu bestimmen, der 

Gipfel fallt gegen N. alter viel steiler ab als gegen S. und es ist miiglieh, dass die gesammte Masse des 
Gipfelkalkes eine Synchnale darstellt. Der Kalk selbst ist feinkiiniig, splitterig, besitzt einen sehr ebenen 

Brueh und ist weiss von Farbe. In ihm linden sich nicht hiiulig Durchschnitte von Dactyloporiden. Dadurch 

und durch sein Aussehen erweist er sich als vollkommen identisch mit dem Kalke am Kandili-Engpass und 

von Dervenosalesi. Man trifft gegen SW. vom Gipfel absteigeaid zahlreichere Dactyloporen und audi einzelne 
andere grSssere Fossildurchschnitte im Kalk, stiisst bei der „hciligen Quelle" wieder auf den siidliehen 

Schieferzug und sodann weridet sich der Weg nach N., iiber eine niedrigere Sjelle des Gipfelkammes in einen 
breiten, niirdlieh wie es scheint, darunter liegenden Schieferzug, der gegen W. fortzieht und sich weiter im W. 

mit dem prachtvoll bewaldeten IJiicken des siidliehen Schiefers zu veroinigen scheint. Der Weg fiihrt abermals 

iiber einen KalkrUcken, der gegen N. sehr steile Gehange hat und aus vollig demselben Kalke besteht wie 

der Gipfel; in diescm Kalke sind die Dactyloporidenauswitterungen noch viel zahlreicher. Darunter folgt ein 

weites Thai im Schiefer, welcher hier ganz deutlich westiistlieh streicht. Jenseits dieses Thales liegt abermals 
ein flacherer Kalkiiicken, man siiisst hie und da in dem sehr stark mil: Vegetation bedeckten Terrain auf 

rothe und griine kioseligmergelige Gesteine, und nachdem man noch eine Thaleinsenkung, der miiglicher 

weise Schiefer entspricht (Brunnen) durehschritten hat, ist man vor d'em Armeni Bergzuge angelangt. Hier 

beginnen die Kalke wieder ihr ostwestliches Streichen zu zeigen, am Abhange gegen Kakosalesi hinab strei- 

chen sie NO. und fallen NW. Hier linden sich in ihnen zahlrciehe undeutliehe Fossildurehsehnitte, darunter 

aber auch Reste von Rudisten. 

5. Von Kakosalesi iiber Liatani, Skurta und Phile nach Menidi. 

Von Kakosalesi bis Liatani lehnt sich iilterer Gebirgsschutt oder tertiares Conglomerat an das Gebirge, 

selten in festen Banken. Liatani selbst liegt schon auf altem Kalk, zwischen welchem und den jenseits des 

Asopus liegenden Bergen von Klcvotsari grosseTertiarmassen bis zu bedeutenden lliihen ansteigen. Im Sttden 
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Der geologische Bern von Attiha, Boeotien, Lokris und Parnassis, 55 

von G-ildeti streichen die Kalke gcgen WNW., und zwischen ihre einzelnen Rttcken reichen noch tertiaro 

Merge! mid Conglomerate herein. Die Kalke haben ganz das Aussehen der Kalke des Parnes-Gipfels und 

gegen die Mulde von llagios Athanasios trifft man in ihnen auch Dactylo'poren. 
In der Mulde von H. Athanasios liegt rother Lehm und in dem siidlich davon gegen Skurta hinauf- 

fuhrenden Thale Breccie. Dieses Thai erweitert sich gegen aufwarts zu einem Kessol. An der Passhohe 
gegen Skurta ist der Kalk — iibrigens fortdauernd von demselben Aussehen —- noch krystallinischer als 

gewOhnlich. Beim Aufstieg auf den Berg im S. von Skurta liisst sich ein westnordwestlicb.es Streichen bei 
nordnordostiichem Einfallcn nut Sicberheit constatiren. Auch bei Skurta kommen sparliohe Dactyloporen- 

durebschnitte im Kalke vor. Beim Anstiege gegen den naeh Phile ftihrenden Pass trifft man auf grllnes, weiss- 
getlecktes serpentinartiges oder kigseliges Gestein, das hier offenbar unter dem Kalke auftaucht. Es scheint 
sowie der darttberliegende Kalk nacli WSW. zu streichen. Oberhalb Pliilc wird der Kalk dunkel bis schwarz, 
dicht, weiss geadert. Noch sudlicher erscheint oin schmaler Zug schmutziggelben Thonschiefers, unter diesem 
ein Kalkzug von geringer Machtigkeit und sodann ein breitcrcr Sohiefcrriicken, siidlich von welchem der 

Kalk mit nordlielicm Einfallen wiedcr auftaucht. Auf einer Klippe dieses Zuges liegen die Trttmmer des alten 
Forts Pliilc, von (lessen Hohe man die angegebenen Verhaltnissc sebr gut libcrblickt. Unter dem Kalkzuge 

von Phile kommt im S. abcrmals Schiefer zum Vorschein, der also dem crsten Zuge entspricht. Das mittlere 

Streichen aller dieser Lagen ist oin westostlichcs. 
Es ist also bier eine Synclinale nachweisbar, dcrcn einzelne Schichten gegen 0. lortsetzen, gegen W. aber 

sammt und sonders an der tiefen Schlucht im W. des Forts abbrecben, jenseits wclcher sich nur ungeglicderte 

Kalkberge erheben. Vom Fort Phile abwarts durchschneidet man zuerst den Kalkzug, auf dem das Fort steht, 

geht dann in dem Schiefer, der im S. darunter herauskommt, in ein zwoites Ostlich gelegenes, sehr wildes 

Quertbal liber, steigt durch einen weitcren Kalkzug und einen nocbmaligen, sehr sebwachen Schieferstreifen 
in diese Schlucht hinab und bemerkt, wie sich an der Sstlichon Seite derselben die wildgezackten Felsen von 
rother Farbe mit zahlrciehen Iloblcn deutlich wiillxui und gegen S. mnbicgen. Dieser sehr stark an seiner 

Oberflache durch Denudation angegriffene Kalkgewolbe lasst sich bis Chassia binab verfolgen, es wird von der 
Scblucht in sehr schiefer Kicbtung durchbrocben, und in seiner Tiefe tritt am rechten Ufcr in einer betraoht- 
lichen Ausdehnung dasselbe scrpentinartige grtine Gestein bervor, welches bereits im SO. von Skurta angetroffen 
worden ist. Weitcr abwarts zeigt sich auch ein wenig flyschartiger Schiefer. Da, wo man das rcchte Ufer ver- 
lasst und am Hnken gegen Chassia aufzusteigen beginnt, erhebt sich im S. ein wcitcrer Kalk berg, mit steilem 

schichtkopfartigernAbbruclie gegenN.,dcr wold den Kalk des besprochenen nBrdlicherenGewOlbes iiborlagert; 
zwischen beiden diirfte in geringer Machtigkeit Schiefer liegen. Kurz ehe man Chassia erreicbt, kommt mac an 
einem kleinen Kalkliugel (links vom Wege) vorbei, dessen Gestein mit zahlreichen Fossildurchschnitten, 

darunter Spbacruliten- oder Radioliten-artige Uudistcn und Caprotinen, ganz erfttllt ist. Wo man vom Fort 

herab das Streichen beobachten kann, da scheint es, als ob dasselbe aus dem von Skurta naeh S. beobachteten 
westsiidwestliolien immer mebr in ein westOstliches bis westnordwestliches iibergehen wiinle. In dieserEichtung 
schieben sich auch die einzelnen Bergzllge des Fames coulissenartig hintereinander in die attische Ebone vor. 
Der Kalk in der Schlucht oberhalb Chassia gleicht im Aussehen sehr dem des Passes von Skurta gegen Phile 
und es scheint wohl in Anbetracbt des Umstandes, dass unter beiden dasselbe grttne Gestein zum Vorschein 

kommt, als seien beide zu einem Horizonte gehorig. [m Thale von Chassia selbst liegt schon tertiare Becken- 
ausfiillnng, und am Wege gegen die Ebene hinaus beobacbtct man Conglomerate in horizontalen Banker). Sehr 
auffallend tritt in dem eben geschilderten Durclisciinitte der Contrast der Gebirgsoberflacho zwischen Gegenden 

in welchen Kalkzuge mit Schieferziigen wccliseln, und solchen, in denen nur Kalk die Oberflache bildet, hervor. 

6. Von Menidi iiber Tatoi, Tsurka und Hagios Merkurios naeh Kalamos. 

Bis nahe vor Tato'i sieht man nichts als das in alien Graben aufgeschlossene grosstentheils aus rothen 
Conglomeraten bestehende Tertiar. Kurz vor Tato'i bei den ersten koniglichen Stallungen steht Schiefer an, 

sodann taucht eine sehr schwache Kalkpartie und abermals Schiefer hervor.  Bis Tatol" folgt dann Tertiar. 
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56 Alexander Bittner. 

Oberhalb TatoY steht sofort Kalk an, welcher ganz bestimmt nach S. einfallt. Noch ehe dor Weg den 

Durchgang zwischen dem Maounia- und Katsimyii-Bergzugc errcicltt, tritt ein rothes Sohiefergestein zu Tage, 

welcbes durcb die Unterbrechungsstelle zwischen den beiden Bergztigen fortsetzt und imN. davon in ansehn- 

licher Breite das Thai crftillt, aber wenig aufgcschlossen ist. Die erwiihnten beiden Bergzllge fallen steil 

nacb N. ab. Bis zum Fusse des Beletsi-Zuges erstreckt sicli nun ein breites flacb.es Gcbiet, ini S. vorherr- 
schend aus Schiefer, im N. aus Kalk bestehend. Erst am Wege, der von II. Merkurios an der Stidseite des 

Beletsi-Zuges nach Tsurka fllhrt, tritt stcllenwcise wieder Schiefer auf, insbesondere oberhalb II. Merku- 

rios, bedeutendcr noch im S. der Absturzc slidwestlich vom Beletsi-Gipfel. Dieser Schiefer ist nur durch Ab- 
waschung des Kalkes entblosst, denn der Kalk fiillt constant gegen S.; und der Schiefer liegt viel tiefer. Im 

S. des Bcletsi-Gipfels erscbeint am Bacbe ein Fleck griinen kieseligen Gesteins, wie jenes bei Skurta und 

unterPhile; weiter nach abwarts tritt rothes schiefrig-kalkiges Gestein hervor. Im tiefen Bachcinrisse nbrd- 
lich unter Tsurka steht graublauer, alt aussehender Thonschiofer, holier gegen das Dorf hcllgrunes, sehr 

zahes, etwas faseriges serpentinartiges Gestein an. Alio diese Gesteino liegen offenbar unter dem Kalke des 
Beletsi-Zuges. Dieser selbst streicht dicht nordlich bei Tsurka ONO. und fiillt SSO. Der Maounia-Kalkzug 

erstreckt sich bis stidlieh von Liosa. Von da ziehon am rechten Ufer des Charadros einzelne Kalkschollen 

gegen den ebenfalls isolirten Kalkberg von Ocnac. Von Tsurka abwarts gegen Kapandriti beginnen die 

grossen Massen der Beckcnausfiillung, unter denen hie und da noch Kalk und Schiefer auftaucht. 

Steigt man von N. kommend gegen II. Merkurios herauf, so tritt im Hintergrunde der tiefen Schlucht, 

welche den Liopesi-Kalk im S. begrenzt, auch der sudliche Stcilabsturz der Armeni-Kette hervor. Im S. der 
Schlucht liegt flyschartiges Gestein und Schiefer, mit nordlich odor nordwestlich fallonden Schiehten. Wenig 

hoher abermals Kalk, der unter den Schiefer einfallt. Der Schiefer bedingt jedenfalls die Schlucht im S. des 

Liopesi. Bei der Quelle und Kirche II. Merkurios fallen die Kalke in sttdlicher Richtung, und unter ibnen 

erscbeint gegentiber der Kasenie ein grimes und rothes Sohiefergestein, welches hier die Axe des Gew51bes 

bildet. In den dichten schwarzen Kalken bei der Quelle tindet man ziemlich hiiulige Durchschnitte klciner 

Dactyloporidenformen, einzelne Crinoidenstielglieder und Spurcn von Gastropoden. 

Von H. Merkurios kann man leicht den Gipfel des Beletsi (841 M.) crrcichcn. Die Bcletsi-Kette ist eine 

gegen S. einfallende ziemlich miichtige Kalkmasse, welche als Fortsctzung des slidlichen Fliigels des bei 
H. Merkurios nachgevviesenen Gewolbes gelten kann, wiibrend die Axe und der nordliche FlUgel desselben 

gegen den Beletsi-Gipfel weniger klar hervortritt und moglichcrweise durch cine Liingsverwerfung ab- 

geschnitten ist, worauf die steilcn Abst'urze im N. der Kctte hinweisen. Uberhaupt ist der Bau des Gebirgcs 

in diesem ostlichsten Theile ein sehr gestorter, und es liisst sich kaum zweifeln, dass die Linie TatoY- 

H. Merkurios mit einem Querbruche zusammenfallt, dessen wcstliclie und ostlielie Seile uicht genau mit 

einander in Ubereinstimuiung sind. Man sieht vom Beletsi aus besonders eine Frscheinung sehr deutlich, das 

ist die Bedeckung der ostlidi davon liegenden Niedcrungen mit roth gcfarbten jlingeren Bildungcn, die gegen 
N. und NO. zu sehr grossen llohen ansteigen und den Gipfel des Zastani (648 M.) nahezii, worm nicht voll- 

standig, erreichen. In den weissen feinkornigen Kalken des Beletsi-Gipfels findet man zahlreiche Dactylo- 
poren, von deren Ausvvitterungen die Blrjcke ganz bedeckt sind. Darin sowohl, als in seincm petrographi- 

schen Aussehen gleicbt dieser Kalk vollstlindig dem des Parnes-Gipfels, dem Kalke von Skurta, Derveno- 
salesi u. s. w. Bei der Caserne von II. Merkurios treten Travertine auf, und weiter thalwiiris gegen N. legen 

sich an den alten Kalk des Beletsi und Liopesi schon rothgefarbte, dichtc und plattige Siisswasserkalke an, 

welehe kleinc Gastropoden, darunter am haufigsten die zierliche Melania? Hamiltoniana I1 orb. entbalten. 

Die Schichten des aus alterem Kalke gcbildcten Kotroni fallen in nijrdlicher Richtung. Von Malakasa gegen 
Kalamos liegen nur noch flache Kalkhiigel, die zum Theil wohl aus Siisswasserkalken bestehen mogen, 
deren Verbreitung aber bei ihrem vom alten Kalke obcrflachlich durcliaus nicht zu unterscheidenden Aussehen 

erst durch eingehendere Untersuchungen fcstzustellen vviire. tjber das machtig entwickelte Tertiiir von Oropo 
und Kalamos, welches von Sauvage, Spratt, Gau<lry und Puclis antersucht wurde, kann hier nichts 

Ergiinzendcs gesagt wcrden. 
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Der geologische Bau von Attika, Boeotien, Lohris und Parnassis 57 

Es miige sich trier cine Wiedergabe des Wichtigsten an alteren Nachrichten iibcr das Parnes-Gebirge 

anschliessen. 

Russegger gibt an, dass von Tsurka gegen den Canal von Euboea flache Kalkberge liegen, deren 
Schichten, 0.—W. streichend, gegen N. einfallen. In den Mulden dieses alien Kalkes liegeu weisse, wahr- 
scheinlich pliocane Kalkmergel mit Dicotyledoneriblattern, ganz wie bei Kumi. Bei Oropo ist eine grosse 
Mulde im alien Kalk mit solchen plioeanen Stisswassermergeln und darliber liegenden diluvialen Sandsteinen 

und Nagelfluen erflillt. Hei Oropo kommt auch Serpentin vor. Die jungen Gebilde von Oropo setzen liber. 

Markopulo bis Kapandriti fort. Das Flotz bei Zoodoka Pigi (Markopulo) ist im S. und W. von Serpentin 

begrenzt. 
Bei Sauvage findet man folgende Nachrichten: Bei Markopulo hesteht das Tertiar aus compacten 

Kalken, mit Conglomeraten wechselnd, welche nach 0. odor SO. einfallen. Gegen S. und SW. stiitzt sich 
der Lignit von Markopulo gegen Grauwacken und krystallinisehe Kalke, fiber denen man in eineni viel 

holicren Niveau noch gegen S. geneigte Breccien und Pouddinge sield. Die Charaktere der Tertiiirbildungen 

von Theben, Tanagra und Oropo lassen eine Gleichalterigkeit derselben mit der Gompholitformation von 
Morea erkennen. Zwischen den Conglomerate!! und mergeligen Kalken einer- und dem Lignit andererseits 

scheint nacb Sauvage eine Discordanz zu bestehen. Gegen 0. von Markopulo ansteigend, trifft man zu- 
nachst mergelige Kalke und Conglomerate, sodann halbkrystallmische graue Kalke, ahnlich denen des 

Kythaeron. Bei der Annaherung an das Thai im S. erseheinen in sanfteren Bergfbrmen die Grauwacken und 
erdigen Schiefer von Vilia, Armezi und Mazi, bie und da von schwarzlichen halbkrystallinisehen Kalken 

unterbrochen, liberal! in volliger Concordanz und gegen NO. streichend. Aus den Angaben Sauvage's, die 
sich auf die Gegend bei H. Merkurios und TatoT beziehen, sei nur entnommen, dass im S. von H. Merkurios 

Tertiar in holiem Niveau anzutreffen ist. In der Linie H. Merkurios-Tatoi' glaubt Sauvage einen nach NNO. 
verlaufenden Bruch zu erkennen. 

Gaudry gibt liber das Parnes-Gebirge folgende Beobachtungen: 
Das Einfallen der Schichten des Kalkes ist bei Kakosalesi WNWV; nahe der Ebene von Skurta SSW.; 

bei i'hile WSW. und W. Es wurden von Fossilien gefunden: Im S. von HagiaPigi (bei Markopulo) Kudisten- 

spuren; im S. von Bouga (Bogiati?) im nBrdlichen Attika Spuren von Gastropoden (Nerineen?) und Rudi- 
sten (SphaerulitenV); im S. von Kakosalesi Gastropoden und Rudisten (Caprinen?); im Parnes auf dem 
Pusswege von Kakosalesi nach Menidi Hippuritenspuren; zwischen Chassia und dem Kloster Pbile caprinen- 

artige Rudisten; zwischen der Citadelle von Phile und Liatani Hippuritenspuren. Beziiglich des fiber die Ser- 

pentine und die in der Nahe derselben auftretenden Contacterscheinungen Gesagten kann wohl auf das Gau- 
dry'scbe Werk selbst (p. 393—396 und tab. LXIX) verwiesen werden. Audi Gaudry zeichnet in holiem 
Niveau im Siiden oberhalb H. Merkurios SiisswassertertiaVr ein. 

So weit die in der Literatur vorhandenen Angaben iiber den Parnes. 
Der Kythaeron und der Panics koiinen weder orograpliisch noch geologiscb getrennt werden. Das 

Hauptstreichen der Schichten in diesem Gebirgsabschnitte ist ein im Mittel westostliches, im Osten mehr und 
mehr mit der Neigung, eine nordostliche Richtung anzunelimen. Der Dmstand, dass die Hauptmasse des 

Gebirges aus Kalk besteht und Schiefer nur in sehr unlergeordncter Menge darin zu Tage tritt, erscliwert 
bei fliiehtiger Dureliwaiiderung des Gebii-ges das Verstandniss des Baues ungcmein, indem in einern aus- 

schliesslich aus Kalk gebildcten Terrain das vielfach und in den verschiedensten Richtungen von KlUftungs- 
systemen durchzogene Gesteiu nur sehr selten sichere Anlialtspunkte fttr das Erkennen der Fall- und Strei- 

chungsrichtungen gewiihrt. Es liess sich jedoch mit einiger Bestimmtheit erkennen, dass der Hauptkamm des 
Kythaeron einem Gewolbe entspricht, welches auf seiner Siidseitc auf eine grosse Strecke bin, sei es nun 
• lurch Langsbruch odor durcli blosse Abwaschung, unter dem Kalke eine Schieferunterlage zu Tage treten 

lasst. Weiter gegen Osten im Durchschnitte Megalovuno-Liatani scheint sich dieses Gewolbe ausserordent- 
lich zu verflachen und zu verbreitern', und an dieser Stelle herrscht an der Oberrliiclie nur Kalk, obwohl 

unter der Einsenkung von Skurta ailentlialben in geringev Tiefe Schiefergestein anzutreffen sein diirfte.  Noch 
penkacliriften der mathem.-naturw. 01.   XL. Bd.   Aljhandlungen von Nicktmitgliedem- Jj 
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Al ax anaer ler Bittner. 

waiter Gstlich, in der Region des Parnes-G-ipfels, scheinen anstatt einer Anticlinale deren mindestens zwei 
nachweisbar zu sein, zwiscben welchen die Kalkmassc dos Gipfels selbst vermuthlich don Rest einer Syn- 
clinalc bildet; die Axe dcr nOrdlicheren WOlbung wiirdc durch die niedrige, breite Masse des Mola-Wald- 
rttckens, jene dcr sttdlicheren etwa libor Hagia Triada vcrlaufen. An diese sUdlichere Anticlinale schliesst 
sicb bei Fort Philc einc weitere Synclinale an, und diese ist abermals von einer Anticlinale gefolgt, die bis 
zur attischen Ebene hinausreicht. An dor Stelle der hochsten Erhebung dcs Panics treten zwiscben den 
Kalken mehrere Schiefereinlagerungen aufj cs ist jedocb vorliiufig nocli nicht moglich, dieselben aus dem 
einen in das andere der beobacbtetcn Profile zu verfolgen. Wicbtig fur die Horizontinmg dttrfte dcr eigen- 
thllmliche halbkrystallinische, weisse Kalk werden, der zahlreiohe Dactyloporen fuhrt und mit grosser 
Bestandigkeit dcr Charactere an den verschiedensten Punkten des Gobictes in maehtigen Massen auftritt. 
Mcrkwiirdiger Weise ist cs nicht gelungen, an einer andcren Stcllc ausscr dem Kythaeron nnd Parncs dieses 
leiclit erkennbare Gestein nacbzuweisen. Am nachsten kommen ibm noch gewissc Kalke dcs Parnassos, ius- 
besondere dcr vou dcr Hoblc Sarandavli. 

C. Das G-ebirgsland des Ostlichen und slidJiohen Attika. 

1. Die Hiigel der Unigebung von Athen, 

Die Kalkbiigel von Athen — zum mindesten jene am rcchten lifer des Ilissos — sind ohne Zwcifcl nur 
Reste einer grOsseren, einst zusammenhangenden Decke. Unter und zwiscben ihnen tritt, selbst in dcr Stadt 
an viclcn Punkten zu beobaclitcn, cin mclir oder minder krystallinischer Tbonschicf'er liervor. Bereits Lan- 
derer gibt an (Bronn's u. Leonhard's Jahrbuch, 1848), dass in der Nahe des Philopappos-Denkmals im 
Kalke Madreporen und Turbinitcn zu finden seien. Neuerdings gclang cs Prof. Neumayr (Verhandl. d. 
gcol. Rcichsanst. 1875, p. 68), im Mittclgango dcr Propylaccn der Akropolis den deutlichen Durchschnitt 
einer Nerinea aufzufmden. In der That bedarf cs nur geringer Zcit, urn sich zu iiberzeugen, dass der 
gesammte Kalk der lliigcl von Athen fossilftthrend sei, dass Fossilreste sogar ziemlich biiulig darin vorkom- 
men, allerdings in einer Erhaltungsweise, die Alios zu wiinschen ttbrig liisst. Es mogen in Nachfolgcndcm 
jene Punkte, wo cs gclang, Spuren Ton Petrefacten zu finden, angeftlhrt sein, weil dadurch vielleicht die 
Auffindung besscr crlialtcner Siiicke erleiehtert wird. Die Kalke des Areopag gleicben im Aussehcn viillig 
jenen des Lykabettos und enthalten gegeniiber dem Iliigel des Pnyx zahlreiohe schwarzspathige, mitunter 
auf grosse Mollusken liinwciscndc Schalendurchsehnitte, welche durcb ihre Farbung und grCssere Harte sich 
scharf von dem weisscn oder lichtgraueu, halbkrystallinischen Gestein abheben. Dersclbc Kalk bildet jen- 
seits der Strasse den Hiigel unterhalb dcs Observatoriums, an wclchem sich die polirte Flache befindet; 
er wird holier gegen das Obscrvatorium breccienartig und zoigt hicr abermals einzelne Fossildurcbschnitte. 
Jenseits des Observatoriums tritt dersclbc Kalk in geneigten Felsplattcn a,uf. Desgleichen an den H6hen dcs 
Pnyx, wo er stellcnwcise scbr kryslallinisch wird. Audi dcr lliigcl dcs Pbilopappos bestcht aus dcmsclbcn 
Gestcin, das bier nur sehr sparliche Fossiltrtimmcr cntbiilt. Dcr Hiigel dcs Observatoriums besteht dagegen 
aus einer isolirten, von den ttbrigen Httgeln durcb einen schmalen Streif bebauten Landes getrennten Masse 
von Kalktuff von ausgczeiclmet schaliger bis erbsensteinartiger, hie und da sehr fester und dichter Structur, 
an dcr vcrwittcrten Oberfliiche durcbaus nicht vom umlicgcndcn altercn Kalke zu unterschciden. Hie und da 
cntbiilt das Gestcin organischo Einscbltisse von lichter Farbc, mit dunkler spalliiger Umrahmung, die oft 
geknickt oder rinnenartig gerollt sind, manchmal Spuren von Streifung zeigen nnd wohl auf Pllanzcnrcste 
zuriickzuf'iiliren sind. Die ganze Masse des vielfach zcrkluftctcn und ausgelioliltcn Obscrvatoriumshiigel 
besteht aus diesem Gcstcinc, welches wohl cbenso wie zahlreiohe ahnliche Vorkommcn in der Nahe als cine 
Quellbildung anzusehen ist. 

Merkwurdig ist das isolirte f'rcle Hervortreten dieses Hiigels inmitten dcr ttbrigen, zum Theil sogar 
nicdrigcren lliigcl dcs altcn Kalkcs. Doch mag dassclbe zum Theil dcr ZerstOrung durcb Mensohenhand 
zuzuschreiben sein. 
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Der geologische Bau von Attika, Boeotian, Lohris und Parnassis. 59 

Bessere Aufschlusse als die bisher besprochenen Httgel besitzt der hohcre Lykabcttos. Die flacheren 
Abhange an seinom Fusse bcstehon aus zum Thcil sebr miirbem und brockligem Schiefergestein. ImNO. vom 

konigl. Schlosse bei den obersten Cyprcssen fallen die untersten Kalkbanke ziemlich steil gegen den Berg hinein, 

es weebseln bier graublaue mit gelblicben Lagen. Die untersten blaugraucn von brauncn Spatbadern durch- 
zogcnen Banke enthalten zahlreiche sclrwarzspiithigc Fossilrcste. Die tiefste Bank ist ein f8rmlicb.es Haufwerk 

gebrochener Schalen von vffllig trostlosem Erhaltungszustande; sie ist aber wenig cntblosst. An einera Stticke 
davon fanden sich Auswitterungen ciner Scbale mit der filr die Oberschale von Caprina Aguilloni und Ver- 

wandte so cbaraktoristiscben dichotomisehen Lamellenstructur. Einige Schritte wciter nordlich an der Ost- 

seite beginnt der grosse Steinbruch, der insbesondere durcb seine zahlreichen woblaufgeschlossenen Kluftaus- 
fullungcn mit Wirbclthierresten und Landscbnecken von Interesse ist. In der nordlichcr gelegenen Pavtie des- 

selben ist die Vcranderung des Kalkes durcb eindringendes Tagwasser sebr weit vorgeschritten. Es orscbeinen 

in den dicken Bilnken nnr noch hie und da unregelmassig verthciltc frische Stellen von blaugrauer Farbe, 
wahrend dazwischen nach alien Richtungen bin ganz allmiilig und bis zum Ubergangc in das noch frische 
Gestcin verfolgbar eine Zersetzung und Entfiirbuug eingetreten ist, wodurcli die gauze Masse ein breccien- 

artiges Ausschen gewinnt, von wclchem scliwcr zu sagen ist, ob es erst durch diese Auslaugung hcrvor- 

gorufen wurde, oder ob im Gregcntheil dieselbc durch eine schon urspriinglich vorhandene Triimmerstructur 
zum Theil gcregclt wurde. Die zahlreichen Kisse und Kliifte des Gesteines enthalten schalige, traubige und 

stalaktitenformige Spatbausfiillungen, und hie und da sind ganze Masscn des Kalkes durch cin Nctz soldier 
brauner spiithiger Ausfullungen vcrkittet. Das Fallen der Schichten ist bier ein nordostliches, das Streichen 

der meisten Giinge und Kltiftc im Mittel SSW. —NNO. bis SW.—NO. In diesem grossen Steiubrucho gelang 
es nicht, irgend wclchc Fossilspuren aufzufinden. Gegen N. wcitergehend, gclangt man zu dcm Wegc, 

der zur Kapelle des b. Georg am Gipfcl fiihrt. Wo dieserWeg in den Kalk eintritt, ist dieser vollkommen 
breccicnartig und enthiilt in ciner klcinfragmentarischcn von Kalkspath durchzogcncn gelblicben bis roth- 

lichen Grundmassc zahlreiche cckigc Brocken von der gcwolndicben blaugraucn Farbe, die ihrerseits nicht 
seltene schwarzspathige Schalentriimmor einschlicssen. Untcrhalb der Kapelle gegen die Stadt fallen die 

Kalke untcr einem Winkcl von 50° nach NO., also stciler als in dcm weiter nordlich gelegenen grossen 

Steinbruche. 
An dor Ostscite des zweiten, niirdliclicr gelegenen Gipfels des Lykabcttos befindct sich ebenfalls ein 

grosser Steinbruch. Auch hier fallen die Biinkc nach NO., abcr nur mehr unter einem Winkcl von 20 — 25°. 

Es gelang, zwei fossilfUhrende Schichten zu linden, die eine ziemlich ticf unten in der Mitte des Brucb.es mit 

zahlreichen schwarzspilthigen dunnen Bivalvcn-Durchscbnitten. Diese Bank besitzt kaum 1/i
m an Machtigkeit, 

sie ist scharf begrenzt und sticht (lurch ihre ungcvvolinlicli lielle Farbe von ibrer Umgebiing ab. In einem 

liiilieron Niveau trifft man weiter nordlich cine zweite fossilfiihrende Bank, die sehr dunkel von Farbe und 

bituminOs ist. 
Am linken Ufcr des Ilissos sind die Vcrhaltnissc etwas abweicliend. In einem gegeniiber der Akropolis 

in den Ilissos cinmiindenden Graben aufwarts gehend, trifft man bald auf ein thonglimmerschicferartiges Gestcin, 

welches bci nordiistlichcm Streichen gegen NW. cinfallt. Es wechsellagert mit gandigglimmerigen Lagen und 

enthiilt Quarzlinsen. Dartlber liegt auf dem Htigel der westlichen Windmiihle vollig concordant sehr fein- 
kiirniger dickbankigcr Kalk. liber ibm folgt dcm Ilissos naher gleich wieder Kalkscliiofer, Schiefer und 

abermals Kalk in geringen Macbtigkeitcn. In der entgegengesetzten Richtung vorschreitend, trifft man einzelne 

Kalke und Kalkschicferkijpfe mitten in den Fcldcrn, die sanimtlicb gegen N. oder NW. einfallenden Lagem 

angehoren. 
Der grosscre Kalkbiigcl in der Richtung gegen Trakones hat an seiner Basis Schiefer, und sein Kalk 

enthiilt die boreits wiederholt erwiihnton undeutlichen schvvarzspiithigen Fossiltrtimmer. Ahnliche Wechsel- 

lagerung von Kalk, Kalkschiefer und Schiefer beobachtet man auch in der Fortsetzung dieses Durchschnittes 

nach NO., an den Ettgeln des Stadiums. 

h* 
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60 Alexander Bittner. 

2. Von Athen iiber Kaesariani zum Gipfel des Hymettos. 

Die Hiigel, welche man zunachst am linken Ufer des Ilissos antrifft, bestehen ans Kalkschiefer und Kalk 
von nordfistlichem Streichen und nordwestlichem Einfallen. Ehe man zu den eigentliohen Vorhllgeln des 

Hymettos gelangt, steht unten in dem tief eingerissenen Graben zur rechten Seite des Weges grauer glanzen- 

der Thonschiefer an, weleher hier schr gteil fast nach N. einfallt. Derselbe zeigt sich auch in grosserer 

Machtigkeit an der anderen Seite des Weges. Blickt man von der Hohe der Thurmruine, unter weleher der 

Weg vorbeifuhrt, gegen die Stadt zurttck, so bemerkt man, dass die Schichten dieser Vorhllgel des Hymettos 

genau in der Richtung gegen den Philopappos-Htigel streichen, also fast W. — 0. Der Kalk des hoheren 

Berges SW. vom Pyrgos am linken Ufer des Grabens liegt unter dem sehr sfeil nach N. einfallenden Sehiefer. 
Jenscits des Pyrgos steht, durch denselben Graben aufgeschlossen, unter dem Kalke Serpentinschutt an, von 

Sehiefer unterlagert, unter welehem abermals zersetztes serpentinartiges Gcstein folgt. Dieser Schiefer- 

gesteinszng besitzt ein nordostliches Streichen. Weiter gegen das Gebirge folgt ein Kalkzug, weleher unter 

den ebenervviihnten Sehiefer einfallt. Auf diesen Kalk folgt gegen innen eine weitcre machtige Schieferpartie, 

welche man an der Stelle erreicht, wo die Olivengarten von Kaesariani beginnen; an der Grenze zwischen 
Kalk und Sehiefer sind die Verhaltnisse nicht ganz klar; kurz vor der Schiefergrenze fallen namlich die Kalk- 

banke noch nach aussen, es folgt eine wenig aufgeschlossenc Stelle, und sodann bcobachtet man ein Einfallen 

des Kalkes gegen das Gebirge unter den Sehiefer: 

* n/jeft/ Kiteserianx- mirh  Athpr\> 

Diese Stelle ist deshalb von Interesse, weil die Kalke, die hier sehr weiss und stark dolomitisch sind, 
Fossilien fiibren, und zwar Korallen. Es sind dieselben aber nur als ausserst undeutlicbe gelbliche Auswitte- 

rungen erkennbar, auf demBruehe bemerkt man die spathigen I )urchschnittc kaum. Von einer Bestimmung kann 

daher auch nicht die Rede sein, doch konnten die in einem der mitgenommenen Stiickc enthaltenen Reste von 

stockbildenden Korallen sehr wohl einer Cladocoracee oder Calamophyllie angehort haben. Die Sehiefer — 

(graue, gelbliche und blauliche Thonschiefer von zum Theile holzartig-fasrigem Aussehen, in griffelformige 
Stiicke zerfallend) — stellen sich holier gegen Kaesariani steiler und steiler auf und nehmen endlich das ent- 

gegengesetzte Einfallen —• also ein vom Gebirge nach auswiirts gerichtetes — an. In der Naho von Kaesariani 

ist hie und da ein undeutlicher Aufscbluss zersetzten serpentinartigen Gesteines. Oberhalb des Klosters geht 
der Sehiefer in einen griinblauen oder silberweissen Glimmersohiefer iiber, weleher endlich schon in betracht- 

licher Hiilie von einer liedeutendeu Masse von Kalk. unterlagert wird, der die Hauptgipfel des Hymettos bildet. 
Der Kalk ist von zahlrcichen NO. streichenden, sehr steil (fast 90°) nach SO. einfallenden Kliiften durchsetzt, 

welche wohl fllr Schichtflachen genommen werden konnen, wodureh sich die Angabe Russegger's und viel- 

leichtaiicb die Fried I er's, dass der Gipfelkalkdes Hymettos den Sehiefer iiberlagere, erklaren wiirde. Thatsach- 

lich treten (insbesondere am Abhange) Schichtflachen nur hie und da hervor, gegen den Gipfel dagegen wird 

das Einfallen immer deutlicher, die Schichten legen sichflacher nndflacher und biegen schlicsslieh am Kamme 

in die entgegengesetzte Richtung urn, so dass der Gipfel eine nahezu horizontale Scbichtung zeigt. Unter den 

beiden Gipfeln gegen Slid offnet sich ein gewaltiger Absturz, der einem Ausschnitte in der gesammtcn Kalk- 
masse entspricht, an dessen Wanden man die angegebcnen Schichtstellungen ganz gut verfolgen kann. Ob in 

derTiei'e dieses Ausschnittes weicheres Gestein zum Vorschein kommt, muss dahingestellt bleiben; die Wand, 
welche ihn im Siiden begrenzt, vcrbindct sich mit dem Kalkkamme, der sich vom Gipfel gegen SUden fortsetzt. 

Benlitzt man, um abzusteigen, den tiefen Wasserriss, weleher, etwas nordlich vom Gipfel beginnend, nord- 
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westlich bei Kaesariani herabkommt, so sieht man auch hier sehr deutlich, wie der Kalk des Westabhanges 

m maclitigen BStnken nach aussen fallt, er reicht aber hier viel tiefcr binab, als beim Kloster selbst, und iiber 
ihm liegt — hier von gcringerer Maehtigkcit — wieder der silberglanzendc, griine bis gelblichbraune Glimmer- 
und Thonschiefer, welehcr stellcnweisc sehr stark gewunden und gefaltet ist. Der Kalk des Hymettos-Gipfels 
>St graulichweiss und feinkornig. 

Der Schiefcrzug von Kaesariani setzt nach beiden Seiten fort, und man kann insbesondere von der zum 
Pentelikon fiihrenden Strasse vollkommen deutlich wahrnehmen, wie er den Kamm des Gebirges etwa in der 

Gegend des Klosters Asteri verquert, so dass das Streichen dew Gebirgskammes mit dem der Gesteinszlige 
am Hymettos keineswegs zusa-mmenfallt. Jenscits am Ostabhange des Gebirges wiederholt sich nach Gaudry 
(1. c. p. 381, Tab. LXVIL, Fig. 1) die Wcclisellagerung von Kalken und Schiefern, als deren tiefstes Glied 

die Gipfelkalke des Gebirges ersoheinen, die als ungeheuere Wolbung mil; nach NO. gerichteter liingster Axe 
aus der Mitte der sic umgebenden Massen emportauchon. Gaudry zeichnet audi an der Slidostseite dieser 

centralen Kalkwdlbung einen breiten, das Gebirge quer durchsctzenden Schieferzug ein, gibt abcr im Texte 

keinc Nachricht daruber. Ohne audi nur im Geringsten die Gaudry'sche Beobachtung anzweifeln zu wollen, 
muss doch bemerkt werden, dass auf einem Durchschnitte von Koropi gegen Trakones ein soldier Schieferzug 

nicht nachgewiescn werden konnte. Auf dem Wege von Koropi gegen die attische Ebene, welche durcli die 
Schlucht in N. des Mavrovuno und liber einen circa 1200' hohen Pass fithrt, bewegtman sich namlich durchaus 
nur in Kalk. Nur ganz am Fusse der aussersten siidsiidwestlichen Fortsetzung des Hymettos-Hauptkanimes, 

welche man, aus dem Thale, in dem der Weg abwarts ftthrt, kommend, umgehen muss, stosst man auf Spuren 

serpentinartigen Gesteines. Ob aber nicht welter im Siiden, hoeh oben unter den steilen NW.-Abstlirzen der 

Mavrovuno-Kette Schiefcrgestcin zu Tage tritt, dem auch die Liicke zwischen dem Mavrovuno-Gipfel und 

diesem Kammc entsprechen wiirde? Es scheint demnach, dass der Schieferzug der Gaudry'schen Karte 

moglicherweise nicht correct eingezeichnet ist. 

3. Von Athen zum Gipfel des Pentelikon und nach Kephissia. 

Nordostlich von Chalandri trifft man auf die ersten Kalkvorhiigel des Pentelikon, welche der Weg rechts 
hegen lasst, der etwas holier in Schiefer iibertritt, in dem er bis zum Kloster Mendoli fortftthrt. Dieser Schiefer 

1st ausserordentlich zerknittert und gewunden. Der Kalkzug setzt zur rechten Seite des Weges fort und bildet 
auch den Huge! im SW. vom Kloster, an welchem man ein Einfallen nach SO. beobachten kann. Vom Kloster 

aus fuhrt der Weg iiber einen flachen Kalkriicken und durcli ein breites, flaches, von Schutt erfiilltes Thai zu 

den lieriihmten alteu Marmorbriichen, welche von da in uordostlicher Kichtung am Abhange liiuaufreichen, 
schon darin die Streichungsriclitung des Marmorzuges verrathend. Der Ilauptbruch liegt bekanntlich in 

bedeutender Hohe, aber selbst nodi auf der Hohe des Kammes, nahe iistlich vom Gipfel (1 110'") ist Marmor 

gebrochen worden. Der Gipfel selbst besteht aus Glimmerschiefer mit schwachen K.-ilkeinlageriingen, und seine 

Schichten streichen NO. und fallen NW. Gegen W. zeigt sich ein Wechsel von Kalk- und Schieferziigen, an 

den Felsformen orkennbar. Gegen 0. folgt unter dem Gipfel zunachst schiefriger Kalk, nodi in NW. fallend; 
jenseits der tiefen Schlucht, die nordostlich vom Gipfel hinabzieht, liegt dieser Schieferkalk so lion sehr flach, 

und weiter gegen 0. fallt er in entgegengesetzter, also siidostlidior Kichtung, ein. Dariiber folgt nun wieder 

schiefer, welcher offenbar dem Schiefer des Gipfels entspricht. Man hat es also hier mit einem Gewolbe zu 

'hun, in (lessen Axe als tiefstes Glied dor bcriihmte pcntelische Marmor liegt. Der zunachst iiber ihm folgende 

Schiefer lasst sich an der Ostseite der Brttche thalabwarts verfolgen. Gegen abwarts geht sein Fallen aus 

einem siidiistlichen immor mehr und mehr in ein siidliches iiber, und gegen die Ebene hinaus am linken Ufer 

des Baches, an dessen rcehtcm Ufer ein Fahrweg hinab fiihrt, unterlagert er vollkommen deutlich einen Kalk- 
'Ugelzug, denselbcn, den man im Norden des Klosters Mendeli Uberschreiten musste. Gegen Osten folgt nun 

der Schieferzug, in dem das Kloster selbst liegt; es tritt holier an den Abhangen als klippigc Felsen hervor. 

Ei' fiillt, wie bercits bemerkt, ebenfalls und so wie der ihn am Berge SW. vom Kloster iiberlagernde nachste 

Kalkhorizont,  nach SO.  Dieser letztcrwahnte Kalkzug bildet in seinem weiteren Verlaufe bergaufwarts ein<>. 
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sehr stark hervortretendc, hie trad da in einzelne Zacken and Spitzen aufgclosto Reihe zum Abstfirzen. Sodamo 

folgcn wahrscheinlich wiedcr Schiefer. Gegen die Westseite dos Karnmes tritt ebenfalls ein Wechsel von Kalk- 

und Schieferztlgen hervor, welchc, von den Htigeln zwischen Kloster Mendeli und Kephissia geschen, an den 

Abhangen herabziebende etwas concentrisch gekriimmtc Linien bilden. 
tJbcr diese Seite des Pentclikon existiren melirerc Angaben in der Literate, die hier gleich angefttgt sein 

mogcn. Insbesonderc vcrdankt man Sauvagc gcnanore Nachrichten liber die ldcr auftretenden Gesteinc und 
Lagerungsverhaltnissc. Auf dem Wcge von Kephissia nach den Steinbriichcn beobachtete dieser Forscher 

(mien Wechsel von schiefrigen und kalkigcn Gcsteinen mit nordostlichem Strcichcn und nordwestlichem Ein- 
fallen. Der Marnior bildet nach ihm ein Prisma, welches in nordostlichor Richtung gestreckt ist. Es ist das- 
selbe als ein grosser Lagergang zwischen parallcleu Bankcn grauer, halbkrystalliniseher oder compactor Kalke 

zu betrachten, welche man sowohl im NW., als im SO., als audi in N. des Marmors wiederfindet. 

Im SO. des Pentcli begcgnet man abermals den quarzigen glimmerigcn Schiefergesteinen, wie bei 
Kephissia gegen NW. I'allend. Dieselbcn sind im Contact mit dem Marnior, der in ihrer Niilie selbst 

schicfrig und glimmerig wird. Die Marmormasse des Pentclikon ist ferner nach Sauvage viel schmalcr am 

Fusse als gegen das Centrum des Berges, besitzt also walirschcinlicli die Form eines nach SW. zugespitzten 
Prismas. 

4. Von Kephissia iiber Vrana nach Marathon. 

Der Wcg fiihrt am NW.-Gchiingc des Pcntelikon-Zuges bin, welchcr an dieser Seite ganz aus Kalk bestcht. 

Das Einfallen ist ein nordvvestlichcs. Gegen Stamata stcllt sich links vom Wegc ein schwacher Kalkzug mit, 

wie es scheint, gloichem Fallen ein. Die Vertieftragen sind durchwegs mit sehr machtigen Massen von Con- 
glomeratcn, rothen Thonen und Gebirgschutt erfiillt. Der N.-Absturz der l'enteli-Kctte ist sehr stcil, offenbar 

abgebrochen und zeigt in Folge dessen cine ausgczcichncte, deutlich hervortretendc Wechsellagerung voii Kalk 

und Schiefer. (S. Taf. IV, Fig. 2.) 
Alles fallt gegen NW., vom Gipfel angefangen. Bei Stamata liegt Glimmcrsehiefer. Von hier thalabwarts 

n.'icliNO. blcibt der bcreits erwahntc westliche Kalkzug der Begleiter des Weges, bald aber tritt dieser, gegen 

0. sich wendend, in den Schieferzug selbst ein, (lessen Sohiehten, aus Glimmcrsehiefer, Thonglinimcrschicfcr 

bis Thonschiefer bestchend, viclfach gewunden sind und anfangs wie der Kalkzug nach N., wenig W., spiiter 
nach NO. und 0. und bei der Quelle, die der Weg beriibrt, abermals nach N. einfallen. Jenseits der Quelle 

tritt wiedcr Kalk auf, der Weg fiihrt mitten durch cine mit Terra rosea erfullte kesselformige Einsenkung in 

(Icniselbon. Nach eincm abermaligen Anstiege gelangt man auf cine Passhohe, von wclcher man cine wunder- 

barc Aussiclit auf die Bucht von Marathon und die Bcrge des gegeniiberliegenden Euboea genicsst. Die Kalke 

fallen an dieser Stelle merklicli gegen NW. und werden von eincm Schiefcrcomplexe unterlagert, in dem der 

steile Abstieg gegen Vrana sich grosstcntheils bewegt. Knapp oberlialb Vrana taucht unter diesen Scbiefern 
ein noch tiel'ercr Kalkhorizont auf, aus eincm granen, sehr stark krystallinischcn Gesteine bestchend, auf 

dessen obersten Bankcn die Kapelle des h. Georg iiber Vrana steht, und wcleher ebenfalls concordant in nord- 

westlicher Kichtung unter die Sebiefer einfailt. (S. Taf. IV, Fig. I.) Diese Schiefer sind ausserordcntlicb 

schiine, silberglanzende und bellgrunc Glimmcrsehiefer, welclio mit eigcnthiimlichen gneissartigen Gcsteinen 

weclisellagern; diese Ictztercn cutlialten zwischen einer griinen talk- oder glimmerartigen Masse zahlreicbe 

rundliche Kiirner von wcissem Qaarz. 
Vom Wege gegen Marathon ruckwiirts bliekend, zeigt sich bcim Ausgange der Seldueht oberlialb Vrana 

sehr deutlich die (jberlagerung der crwahnten Schichten. Die Berge um Marathon bestehen aus Kalk, der 

gnisstentbeils in der Gestalt feinkornigen weisson Marmors anftritt. Von Marathon llussaufwarts gegen den 

Parnes-Gipfel bliekend bemerkt man, dass der Charadros durch Kalkfelscn in das Thai von Marathon herein- 
brieht, dass die am rechten Ufor desselben licgenden Kalke in nordwesflieher Riclitung einfallen, und dass die 

llaclieren lliigcl im Siiden dieser Knlkberge wabrschcitdich dem Sebieferzuge von Stamata ontsprcchen. In 

diesem Sebieferzuge fiilirl offenbar der dircete Weg von Stamata nach Marathon, 
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5, Von Marathon iiber Grammatiko nach Kalamos, 

An den Aachen Gehangen, welche dor Weg nach Grammatiko zunachst ubcrschrcitet, licgcn gleich in der 

Niihc von Marathon einzelne Schieferbrocken uraher; cs mag daher wohl dor Schieferzug von Stamata liber 
Marathon hinaus gegen NO. oder ONO. fortstreiohen. Weiter passirt man einen unbedcutondcn Kalkzug, dcssen 

Schichten schon ausserst flach liegen, und jenseits dessen wieder Schiefer zum Vorschein kommt, der bereits 

in sUdSstlicher Richtung unter den Kalk einfallt. Man hat cs also bier mit einer Synclinale zu thun, welche 
sich in ihrer Fortsetzung sowohl gcgcn SW. als gegen NO. verfolgen liisst. Hire Axe wtlrde etwa in der Rich- 
tung voni Kotroni-Berg bci Marathon NO. gcgcn die Schlucht dcs Charadros im W. oberhalb Marathon zu 

liegen kommen. In dem Schieferzuge ftihrt der Weg his Apano Souli und wendet sich von da liber einen 

schwachen Kalkabhang in ein grOsseres Thai, welches gcgcn NW. flach ansteigt und ganz mit Terra rosso, 

mid Schutt crftillt ist. Man passirt in dcr Richtung gcgcn Grammatiko zunachst einen sehr unbedeutenden 

KalkrUcken und gelangt an einen gegen Grammatiko austeigenden Complex von Glimmcrschicfcrn mit star- 

ken Marmoreinlagerungen, auf deren einer die Kirche von Grammatiko stcht. Darunter gegen N., noch vor 
dem Doric sclbst, cntspvingt cine starke Quelle. Die Hohen, auf welchen das Dorf selbst stcht, sincl Conglo- 
merat. Gegen W. erbeben sich anschnliclie Kalkbcrgc, nnd cbonso besteht dcr hohe Berg im N. iiber Gram- 
matiko aus sehr krystallinischem Kalke. Dieser Rticken selbst strcicht nach ONO. und die ihn bildenden 

Kalkbanke fallen gcgcn Grammatiko hinaus, biegen abcr, wic cs scheint, auf dcr liobc nach dcr entgegen- 
gesetztcn Richtung urn. Gegen W. und WNW. von hier, in der Richtung nach Varnava und Kalamos beginnt 
ein iiberaus trostloscs Terrain, (lessen Obcrflachc mit rotbem Lchm, Gebirgsschutt, und grosscn Bliickcn 

bedeckt ist. Zunftchst crscheint noch anstchendes Gcstein, und zwar glimmcrschieferartigcr Thonschiefer, 

der bei einer Quelle nahe an einem verfallcnen Klostcrga,rtcn gcgcn 0. wenig S. fttllt; von da, zum Pyrgos, 
NN(). von Varnava, passirt man cincn mchrfachen Wcchscl wenig machtiger Schiefer- und Marmorlagen von 

im Mittcl nordOstlichem Streichen bci NW.-Einfallcn. Ein ahnliches Einfallen bemcrkt man vom Pyrgos aus 
:|i> den holieren Kalkbcrgen in SO., iiber welche man gekommen. Von bier vcrlicrt sich das altcre Gebirge 

vollsliindig unter den tertiaren Scbuttmasscn, welche alio, lichen bedecken und nahczu den Gipfcl des 

Zastani erreichen. Erst beim Absticgc in die tiefen Schluchten westlich vom Zastani erscheint am jenseitigen 
Gchange wieder anstehender Kalk, olmc (lass sich jedoch aus dcr Entfcrnung entsoheidon liesse, wic vie! 

davon altcs Gebirge, wic vicl jungtertiarer Sllsswasserkalk sci. Weiter gegen Kalamos trifft man nur noch 

mSchtig entwickelte SUsswasserkalke an den Gehangen. 

6. Von Tsurka iiber Vrana nach Markopulo, 

Es ist bereits oben crwahnt worden, dass sich im Ostcn von Tsurka die aileron Gcsteine des Parnes- 

Gebirges untcr die tertiiire BeckenausfUllung von Kapandriti hinabsenken. Am Wege von Kapandriti nach 

Ealenfzi nordostlich vom Berge von Oenoc befindet sich cine klcinc Partie travertiuartigen Susswasserkalkes 
mit Planorben und schilfartigen Pflanzenresten; machtiger diirfte dicselbc Ablagerung am NO.- und 0.- 
Gehange dcs genannten Berges sclbst entwickclt sein, worauf die horizontalcn Biinke, die man aus der Feme 
orkennt, schliesscn lasscn. Bci der Miiblc von Sirako, gegen welche dcr Weg sehr steil liinabfuhrt, stcht 

cbenfalls Travertin an, abcr schon wenig thalabwarts llndet man Glimmerschicferbloeke nnd, wic es scheint, 

an den steilen Bachufern auch anstchendes, abcr sehr zersctztcs graublaucs Glimmersehicfergestein. Des- 
gleichen erscheint auch in dem tiefen Bacheinrisse unniittelbar westlich vor Kalcntzi Glininierschiefer, hier 

nach N(). strcichend und siidostlich cinfallend, im N. und S. vom Dorfe von Kalk tibcrlagcrt. Jenseits (ostlich) 
von Kalentzi fallt der Schiefer dcutlich in sttdlicher Richtung untcr den Kalk, dcr gegen S. ausgedchntcre 

Oberflaehenraume einnimmt, aber audi im N. einzelne lliigcl bildct. Dcr Weg ftihrt im Glimmerschiefer bis zu 
cmcr Thurmruine, und hier schneidet er cincn schwachen Kalkzug, jenseits (lessen dor Glimmerscliicfer sehr 
flach nach N. fallt. Weiter licgt er fast horizontal, fallt sodann wieder flach nach S. und nimmt gegenfiber 

der steilen Kalkwand,  welche der Charadros  vor seincm Eintritte in das Thai von Marathon durchbricht, 
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wieder eine nahezu horizontals Lagerung an. An dem lctzterwiihntcn Kalke beobachtet man sehon auf dem 

Wege gegen den Thurm, an wclchem der Wcg nach Stamata vorbeifiihrt, deutlioh ein nordwestliches Ein- 

fallen, welches ev auch auf der ganzen Strecke langs des Nordabhanges des Kotroni bis zum Orte Vrana bei- 

behalt, woselbst ein analoges Einfallen schon friihcr constatirt wurde. Wo man bei dem Thurme das Thai von 
Marathon kreuzt, beobachtet man keincn anstehendcn Schiefer; der von Stamata gegen Marathon verlaufende 

Schieferzug muss also an dieser Stelle schon sehr unbedeutend sein. 
Der Abhang des Arguliki gegen Vrana mid die Ebcne von Marathon ist zum grossten Theile aus dem 

Schiefer gebildet, welcher bcim Abstieg von Stamata gegen Vrana in grosser Machtigkeit angetroffen wurde. 

Der Gipfel des Arguliki aber wird gebildet von einem feinkBrnigen, zuckerartigen, abcr stark angegriffenen 
weissen Manner, der auch die ganze Ostflanke des Berges bis gegen die Ebene hinab zu bilden scheint. 

Gegen NNO. soheint der Arguliki yon einem alinlichen und parallclen Bruchrande begrenzt zn sein, wie der 

Hanptkamm des Pentelikon. Vorn Gipfel zieht ein Kalkriicken in sttdwestlicher Kichtung gegen den Haupt- 
kamm, scheint denselben aber nicht zu erreichen. Ein starkerer Kalkriicken vcrlauft slidstidwestlich gegen die 

Spitze des Mavronoros; dieser Rticken ist durch mehrere tiefe Querthaler, deren Richtung den Brnchlinien des 
Hauptkammes und des Arguliki entsprochen dilrftc, in einzolne Kuppon aufgelost, als deren nordliehste und 

grosste der Arguliki-Berg selbst erscheint, an welchen sich gegen SSW. zwci niedrigere und spitzereKalkhOhen 
und endlicb die hohe zweigipflige Masse des Mavronoros (780°) selbst auschliessen. Das Thai, welches den 

Mavronoros vom iibrigen Arguliki-Zuge trennt, ist besonders breit und tief. Der Kalk des Mavronoros scheint 

ebensowie der des Arguliki gegen NNO. auf seiner Schieferunterlage zum Theil abgeglitten zu sein. Gegen 

SO. senkt sich der Mavronoroskalk unter einen machtigen Schiefercomplex, der weiter abwfirts sich unter das 

angelagerte Tertiar verliert. 

Flwa, im Osten vom Mavronoros-Gipl'el heginnt der Wcg diese Tertiarhiigel zu crsteigen, deren hoehster 

beim Wachthause aus Siisswasserkalk besteht. Vor der Brllcke liber den Pikermibach biegt der Weg nach links 

ab, rechts bleibt ein Kalkherg mit steilem Abfall gegen das Gebirge. Der Pentelikon, scheint von dieser Seite 

gesehen, nahezu ganz aus Schiefer zu bestehen. Der Mavronoros-Kalk scheint als isolirte Scholle obenauf zu 

liegen, und nicht weit im SW. von ihm gewahrt man am Abhange einen zweiten Kalkfetzon. Dann wird gegen 
W. bis zum Kloster Mendeli kaum mehr ein bedcutender Kalkzug I'olgen. Am siiddsl lichen Fusse zeichnet 

Gaudry eine Kalkzone ein, vvelche aber wohl zum Theil, mindestens in der unmittelbaren Umgebung von 

Pikernii, nicht aus anstcliendem Gestein, sondern vielmehr aus colossalen Blocken, die allerdings deslialb von 

ihrer ursprlingiichen Lagerstatte nicht weit entfernt zu sein brauchen, besteht (s. Fuehs Studien liber das 
Alter der Tertiarbildungen Griechcnlands, p. 10). 

Sehr bemerkenswerth ist die Angabe Gaudry's, dass die Marmore von Pikermi unterhalb des grossen 
Complexes von Schiefern und Marmoren liegen, welches man von Pikernii gegen PI. Asomatos aufsteigend 

antrifft. Das wiinle darauf schliessen lassen, dass das Pentelikon-Gebirge, welches nach den gemachten Beob- 

aclitungen als eine grosse anticlinale Wolbung aufzufassen ist, deren Axe gegen NO. vcrlauft, im aussersten 

Sttdosten Spuren einer abermaligeii Aufwolbung besitzt, welch e beilaufig in die Fortsetzung der Wolbung des 

llymettos zu liegen kame. Esmussjedoch hinzugefiigt werden, dass cs bei dem constatirten Auftreten grosser 

Qucrbriiche, die den Pentelikon niehrfacli durehsetzen, zahlreicherer Durehschnitte bedurft hattc, um liber 

die tektonischen Verhaltnisse viillig klar zu werden. Insbesondere ware eine eingehendei*e Untersuchung des 

Nordabbruches des Hauptkammes und der zwischen diesem und dem Arguliki liegenden grossen kessel- 

frjrmigen Einsenkung sehr erwunscht gewesen, als der Grenzregion zwischen der Bauptmasse des Gebirges 
und (him ihm nach Norden vorgelagertcn, abgesunkenen Theile, Indessen dtlrfte das hier Mitgetheilte geniigen, 
um in Verbindung mit altercn Angaben, insbesondere denen von Sauvage, die oben ausgesprochene Ansiclii, 

liber den Bau des Pentelikon zu stiltzen. Es sei nur noch hervorgehoben, dass die Angabe Sa,u va.go's, die 

Masse des bertthmten pentelischen Marmors sei viel schmaler am Fusse als gegen das Centrum des Berges, 

besitze demnach die Form cines nach SW. zugespitzten Prismas, recht gut mit der hier vertretenen Ansicht, 

dieser Marmor bilde die Axe des Gebirges, im Einklang steht. Dass der Manner im Norden dcs Pentelikon- 
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Der geologische Bau von Attika, BoeoSen, Lokris und Pamassis. 65 

famines nicht vorkommen soil, widerspricht /.war der bier vertretenen Auffassung des Gebirgsbaues, aber 
aucb jeder m5gli<;hen anderen, oachdem einmal constatirt ist, dass die Maraormasse von SW. naci NO. sich 
erstreokt; man mtisste denn annehmen, dass die gesammte Marmormasse gcgen NO. sich auskeilt, was uni 
so weniger vorauszusetzen ist, als noch auf dem Kamme selbst alte Brttche darin sich bctinden. Weit wahr- 
scheinlicher ist, es, dass an dem liberal! steilcn von Athcn abgewandtcn Nordgehiinge der vielen mechanischen 
Hindernisse wegen cine Ansbeiitnng des Marmors ttberhau.pt nie versuobt worden ist. Bine ausgezeichnetc 
Ansicht des Pentelikon geniesst man vom Gipfcl des Panics. Das llacbe Ansteigen des Gebirges aus der 
attisclien Ebene, sowic der steile Abbruch gegen NNO. trcten von hier aus in sehr greller Weise hervor. 
Eine flttchtige Skizze dieser Ansicht verdankc ich der Freundlicbkeit meines Begleiters Ilerrn F. Heger. 
(8. Taf. I, Fig. 2.) 

Der Pentelikon wiederholt sonach in noch viel auffallenderer Weise, die schon am Hymettos beobaehtete 
Erscheinung, dass das geologische mit dem orographisehen Streichen nicht iibereinstimmt. 

7. Von Markopulo iiberKeratea, Ergastiria, Cap Sunium und Elymvos nach Koropi. 

Nicht weit unterhalb Pikermi tritt der Weg in die weite mit rothem Lebm bedeckte Mesogaca ein. Erst 
oei Markopulo erscheint wieder alter Kalk, der an der Thurmklippe ostlich von Dagla gegen die Ebene ein- 
fallt. Am Merenda-Berge zeigt sich gar kcin Anhaltspunkt fiir die Bestimmnng der Sohichtstellung, an seinen 
Kalk abcr scbliesst sich gcgen 0., SO. nnd znm Theil wohl auch NO. ein ausgedelmtes Schieferlcrrain mit 
sehr flachen Btlgelformen. Auf dem ersten Schieferhttgel liegt noch cine Kalkdecke. Der steile Absturz des 
Keratea-Berges gegen NO. lasst vcrmuthen, dass dersclbc in ahnlichcr Weise wieder Penteli nach dieser Seite 
abgebroehen sei. Vor Keratea glaubt man ein nordostlichcs Streichen und sUdBstlicbes Einfallen des Schiet'ers 
;'u bemerken. Die ganze Qmgebung von Keratea ist mit, Schotter tlberdeckt. Jenseits des Ortes kommen sehr 
bald wieder Schieferhligel zumVorschein, spatcr sendet der Kalk des Keratea,, sich versehmalenid, einenAus- 
l&ufer in nordSstlicher Richtung, den der Weg kreuzt. Das nun folgende Thai von Metropisi und ein grosser 
'heil der Berge im Nordosten soheinen einem ansgedchnten Schieferzuge zn entsprechen. Der Weg ftthrt 
zwischen Schieferhflgeln aufwarts in siidlicher Richtung und nimmt dann eine slidCstliche Richtung an. Hier 
hat man beiderseits wieder Kalkdecken, wclche die Schieferhugel llberlagerti. Sobald der Weg nach ftbwftrts 
zu ftthren begonnen hat, trifft man ein einsames Wirtlisliaus zur linken Seite und gegentlber ein zerstiirtes 
Haas. Untcr den Triininiern des lctzteren bemcrkt man Granitbrockcn. Gegen Slid steigt ein Berg empor, an 
dessen Fusse in geringer Ausdehnung der Granit anstehend zu treffen ist. Das Gestein ist in dicke Biinke 
;|hgcsondert, wclche nach NW. streichen und nach SW. einfallen. Darttber folgt ein eigcnthumliches zer- 
tressenes quarzitisehes Gestein, in eben solchen concordant dem Granite aiilgelagerten Biinken, welches den 
Berg bis zum Gipfel zusammensetzt. Die erste Nachricht von dem Vorkommen dieses Granits verdankt man 
|( ' odl er. Es ist dieses Vorkommen von um so grfissereu Interesse, als es das eiuzige bekannte im t'estlandischen 
Griechenland, Morea inbegriffen, vorstellt. Ilerr Dr. Neminar hat IVeundlichst die petrographische Untcr- 
suchung dieses Gesteines libernommen. Weiter im 8. von dem erwfthnten Berge zeigt sich eine schroffe Kalk- 
mauer, im N. besteht der Berg oberhalb des Wirthshauses ebenfalls aus Kalk. Eine Strecke weiter nach abwiirls 
oeginat kalkig aussehendes, aber von Salzsiiuve ganz anangreifbares, dunkles Gestein in grossen Massen anzu- 
stehen. Es ist offenbar das sogenannte Plakagestein Cordelia's. Von hier beginnt der Bergbaudistrict. Die 
Autsehllissc sind hier sehr mangclhaft, das ganze Terrain flach und verschwommen, und ein einziger Dureh- 
sohnitt ist vollig ungeniigend, um zu einem auch nur annahernden Bildc der Zusammensetzung dieses Stlick 
^andes zu gelangen. Es sei deshalb auch nur erwJihnt, dass am Cap Sunium am Glimmerschief'er ein nord- 
westliehes Streichen und nordostlichcs Fallen beobachtet wurde, dass dieser Glimmersehiefer von zaldreichen 
vei-ticalen Quarzgangen und Adem in nordostlicher Riehtung dttrcfoschhitten wird, dass die hohen Bergzlige 
westlich und Ostiich vom Korpfconia-Thale an den Gipfeln aus Kalk bestehen und man in diesem Thale auf- 
warts schreitend zu beobaohten glaubt, man befinde sich inmitten ciner anticlinalcn Wolbung, deren Schichten 
im Siiden gcgen SO. einfallen, gcgen N. sich immer mehr und mehr gegen NW. umbiegen; dass endlich das 

Denkschriftea dor mathem.-nature. 01.  XL. Bd.   AMvandlungen von Nichtmitgliedorn. j 
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66 Alexander Bittner. 

Thai von Elymvos zum Theil von tertiaren Sttsswasserkalken und Conglomeraten erflillt sei. Der Kalkberg in 

SW. von Elymvos zeigt eine Schichtung, wie sic einer qner dnrchbroehenen Antiolinale zukommen wi'tnle. 

Weiter westlich znr linken Seite liegcn flaeherc Tliigcl aus Schiefer, schiefrigen Kalken and Kalkbfinken 

bestehend; im Thale, welches gegen Markopulo landeinwarts flihrt, liegt beiderscits Schiefer. Yon den 

Kalyvien von Kuvara in nordwostlicher Riehtnng gegen Koropi libersehreitet man durchaus nur selir llachc, 

aus Kalk bestehendc Hiigcl und mit Terra rosea erflillte Muldcn. Im Orte Koropi selbst trcten Spuren von 

schiefrigem scrpentinarligem Gestein auf. 

Es konnte wohl flir den Zwcck dicser Arbeit umsomchr von einer weitergehenden Bereisung des Laurium- 

Gebietes abgesehen werden , als bei dem herrschenden Gestekischarakter Pctrefaetonfundc obnehin nicht zu 

erwarten waren, liber die petrographischen und tektonischen Verhaltnisse dieses Landestheiles aber bereits 
mehrerc Untersuchungcn, von denen nur die neuestcn von Cordelia und insbesonderc jene von Nasse 

hervorgchoben werden BOllen, vorliegen. Es moge daher gestattet sein, als ErgSnzung das Wesentlichste aus 

der Arbeit von Nasse hier anzufiihren: 

Nach Nasse bildet das Laurium-Gebirge eincn flachen von SSW. nach NNO. gestreckten und in dicser 

Richtung aufgeborstenen Sattel, der aus halbkrystallinischen Schiefern und Kalken besteht. Das „H0chste" 

des Sattels wiirde bei Plaka liegen, wo die gesehiehtcten Gesteine eine Granitkuppe niantelformig umgeben. 

Auf dem Ostflttgel lagern die Schichten sehr regolniassig, wahrend im Westen duroh wicderholte Faltung 

grOssere Unregelmftssigkeiten bei local sehr steilem Einfallen stattflnden. Die Schichtfolge ist im Wesentlichen 

cin zweimaliger Wechsel von Kalk und Schiefer. Der obere Kalkhorizont ist am deutlichsten zu verfolgen. 

Aus diesem Kalkc bestehen die iistlichen und siidostlichen flach ansteigenden Abhangc mit ostliehem, ferner 

die Kiimme bei Plaka, die Ribari-Berge und der II. Ilias-Zug mit westlichoin Einfallen. liber diesem Kalkc 

folgt gegen W. in der Mulde von Anavysos cin jiingerer Schieferhorizont, unter welchcm der Kalk abermals 

auftaucht und die hbheren Berge von Elymvos und Keratea bildet. Diesem Schiefer fallen nach Nasse aucb 

die vereinzclten Scrpentinkuppen der Ostseite des Laurium zu, so der Velaturi an der Thoriko-Bai, die Viglia- 
Berge im N., das Cap Sunium u. a. m. Andererscits wird der erwahntc Kalkhorizont aueh von Schiefer unter- 

lagert, welcher insbesondcre nur in tieferen Bacheinrissen, vor Allem im Unterlaufe des Keratea-Baches und 

im Thale von Legrana zmii Vorsehein kommt. In letzterein Thale erscheint unter diesem tieferen Scliiefer- 

horizonte noch ein Kalkhorizont. Das eigenthttmliche kieselige Gestein von Plaka ist nach Nasse als Ver- 
treter des unteren Schiefers anzuschen. Unter demselben liegt dcr Granit. Er ist in liiinke gesondert, die nach 

NW. streichen und steil nach SW. einfallen. 

Es erlibrigt hier nur noch das Wcnige, welches der Literatur fiber die unmittelbar im Westen von Athen 

gelegenen Landstriche (d. i. das Skaramanga-Gebirge, die [nsel Salamis und die hohe Gerania von Megara 
[Makriplagi]) entnommen werden kann, hier anzuschliessen. Der Skaramanga (Aegaleus und Icarus), iiber 

welchen die heilige Strasse nach Iilcusis fiihrte, ist ein eintOniges Kalkgebirge von geringer Erhebnng, in 

(lessen Kalken und zwar bei Kamatero und zwischen Kamatero und den Kalyvien von Chassia von Gaudry 

hippuritcnartige Iludistcn gefunden worden sind. Zu Kamatero ist das Einfallen der Kalkc nach Gaudry 

ein siidwestlichcs, zu llagios Asomatos und Kerasini am Aegaleus ein nordnord-westliches. Unter den 

Kalken tauchen am llagios [lias vor Daphni bunte Mcrgelscbiefcr auf. (S. Gaudry 1. c. p. 388, Tab. LXV1I1, 

Fig. 5.) 

Die Insel Salamis besteht zum grossten Theile aus Kalk. Boblaye und Virlet (I. c. p. 109) geben ins- 

besonderc an, dass die Siidhalfte von Salamis bis zum Mcer aus Kalk gebildet vverde. An (lessen Basis liege 

an cinem kleinen Cap mil Tempelruinen Glimmerschiefer, der aber diesen Namen nur seiner Zusanmicnsetzung 

vvegen verdiene, wfihrend seine Textur die eines Psammites sei. Dariibcr folgen griine Talkschiel'er, die cng 

mit weissen, griin geaderten Marmoren in. Vorbindiing stelien; iiber diesen folgen Cipolinc und. die Hauptkette 

selbst besteht aus weissem Marmor. I'.oblaye und Virlet heben besonders hervor, dass diese Gesteine mit 
denen der Umgcbung von Athen die grosste Ahnliehkcit besitzen. Gaudry fand (p. 389) in den Kalken von 

Salamis Rudisten und Khynchonellen.  Da die Angaben von Boblaye nnd Virlet es wahrscheinlich macben, 
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Der geologische Ban von Attika, Boeotien, Lokris und Parnassis. 67 

dass das Einfallen der Schiohten auf Salamis ein nordliclies sei, wic dies auch aus der analogen Schichtstellung 
der Gebiete im Osten und Wcsten der Ins©] gesclilossen worden kann, so dttrfte sicli jene Angabe Gaudry's 
auf die hoheren itorizontc des Kalkes von Salamis beziehen lassen. 

Die Gerania von Megara besteht in ihrem Hauptkamme ebenfalls ausKalk, welcher an der Kakiskala im 
Osten .lurch eolossale Rutscliflachen abgeschnitten ;ist. Im Siidcn bei Kineta erscheint unter ihm (s. Gaudry 
Tab. LXIX, Fig. 5) Serpentingestein. Auch hiergelang es Gaudry, Rudistenspuren und eine Jamra (p. :i(.>0) 
aus dcr Gruppe Jamra guaarieostata aufzulindcn, ausserdem land cr in den Kalkhiigeln bei Megara selbst 
Oaprinen- and bippuritenartige Rudisten und Gastropoden. 

Sucht man sich nun ein zusammenh&ngendes Bild des zuletzt behandelten Gebirgsabschnittes zu machen, 
so liisst sicb niclii: verkennen, dass man es bier zunaehst mit einer, allerdings vielfach untcrbroehenen Kette 
von Terrainerhebungen zu than habe, welche in ihrer Streichungsrichtung sich enge an das Kythaeron-Parnes- 
Gebirge ansohliessend, mit dec Gerania beginnt, durcb die Intel Salamis fortsetzt, den Aegaleus und die lliigel 
von Athen umfass! urn! sicb noch einmal zu bedeutender Hohe im Pentelikon erhebt, am von liier uber 
Rhamnunt gegen Euboea weiter zu ziehen. Das Hauptstreichsn dicser Ketle bildet einen Bogen und ist aus 
der ursprttnglich Bstlioben Riehtung, wic sic sich in der Gerania manifestirt, weiter gegen 0. in cine mimer 
mehr und mehr aordrjstliehe iibcrzugehen bestrebt. An diese ersteFalte scbliesst sich gegen SO. eine andere, 
welche vorziiglich durcb den llymettos reprasentirt wird, deren Spuren aber auch vom SO.-Abhange des 
Penteli vorhanden zu sein soheinen. Eine woitere solche Falte dttrfte durcb die niedrigeren Bergzuge im Wild- 
wcsl.cn und Nordosten die Ortschal'ten Koropi und Markopulo angedcutet sein. Ilierauf folgt eine abernialigc 
starkere Anschwellung, welche den Gebirgen von Elymvos und Keratea ihren Ursprtng gab, und endlich wird 
eine letz.te Anticlinale von dem Lauriuni-Gcbirge dargestellt. Es ist nun gewiss eine iiusserst auffallende 
Erscheinung in diescn gegen SO. aufeinamlcr i'olgenden Gcbirgsialtungen, dass das Streichen ihrer Axen 
immer mehr und mehr gegen Nord sich wendet, so dass von dem ostiiord-osflichen Streichen der Ost-Aus- 
laufer des Parries ein ganz allmaliger Ubergang bis zu der nordnord-Gstlichcn, ja beiuahe nordlichen Strei- 
chungsrichtung des Laurium-Gebirges sich verfolgen liisst. Die Erhebungsrichtungen der cinzelnen attischen 
Gebirgszttge besitzen demnach die merkwurdige Eigenthtimlichkeit, dass sic gegen Nordost zu eonvergiren 
scheincn. 

Allgemeines und Schluss. 

Es sind schon bei dcr Recapitulirung diss liber die cinzelnen Gebirgsabschnitte Gesagten die Grundziige 
der Tektonik dieser Gebirge angedcutet worden. Es bat sich gezeigfc, dass naliczu die gesambte Miichtigkcit 
dcr niinllieli von dcr boeolischen Niederung liegenden Schlchtmasscn vollig iibereinslimmend gegen das Inncre 
des Landes einfalle. Eine Ausnahme hicvon machte nur der ausserste SiulosLen dieses Gebirgsabschnittes, 
denn bier tritt sttdlich dcr I.inio Sengena-Paralimni eine wiederholte Faltung und wabrscheinlich eine grossere 
Wolbung durcb den Abfall des Hypatus gegen Siid begrenzt  auf. 

Der mittlere Gcbirgsabschnitt, das Ketteugcbirge des Parnassos, llelikon, Kytbaeron und Paruis 
dagegfen, besteht aus einem System von Antielinalen, deren im Parnass zwei, im llelikon drei nachgewicsen 
wurden, wahrend im Kytbaeron und Paruis nur cine HauptwSlbung vorhanden zu sein scheint, denn die dem 
Paruis gegen Nord vorgelagerten Soros-Berge dttrftender siidlichc Gegenfliigel des Hypatus-Gewolbes sein und 
als solcher in der Fortsetzung der nordlichen Wolbung des llelikon liegen. An den Paruis schliesst sicb gegen 
80. dcr dritte Gebirgsabschnitt an, welcher, wie kurz vorber gesagt wurde, noch weitcre 4 bis 5 Wolbungen 
umfasst, so dass man demnach das gesammte ostgriechisehe Gebirgsland als ein ziemlich rcgelmassig 
gebautes Paltengebirge aufzufassen hatte. Es ist ferner hervorgehoben worden, dass insbesondere im SO. 
sich der Umstand geltend maclit, dass geologisches und orographisches Streichen keiueswegs 'ubcreiusliminen. 
tnsbesondere ist das im Hymettos und vor Allem im Pentelikon dcr Fall; im letzteren erkliirt es sich einfach 
'lurch QuerbrUche,   die die gesammte Miichtigkcit dcr Wolbung abgeschnitten hahen.   Diesclbe Erscheinung 
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68 Alexander Bittner. 

des Niehtubercinstimmens der bcidcii Htreichungsrichtungcn wiederholf; sieh aber audi im grossercn Mass- 

stabe, wenn man den mittlcren Gebirgsabschnitt als zusammeugehoriges Kettengebirge auffasst, denn dann 

zeigt sieh, dass die Gcsammtrichtung dieser Gcbirgskettc von dor RichtUDg dor Einzelgebirge unter spitzem 

Winkel getroffen wird, wie dies insbcsondere durch das Eingreifen der Niederung von Tlieben zwischen die 

Massen des Kythaeron und Helikon deutlich hervortrilt. Das Hauptstreichen der Schidilen ist im I'arnass 

als ein sUdslidostlich.es, im Helikon als oin siidostliches bis ostsiidostliches, im Kythaeron als ein iistliehes, 

in den Ost-Auslaufern des Parnis endlich als ein ostnordostliehes erkannt worden. Ilieran sehliesseri sieh 

Pcntelikon und Ilymettos mit nordostliehem und das Laurium-Gcbirge mit nordnordostlichetn Streichen. Die 

gesammte Gebirgsmasse besehreibt demnaeh ihrem Streiclien nach einen grossen Bogen und die einzelnen 

Ketten des siidostliohen Absdinittes scheincn sogar deutlidi gegen NO. zu eonvergiren. Audi in der nordlich 
von dor boeotischen Niederung gelcgenen Gdiirgsmasse offenbart sieh cine analoge Anordnung, wenn diese 

audi bier wcniger scharf hervortritt. Diese niirdliche Masse ist zudem gegen den Canal von Euboea finssersl 

steil abgcbrochen und die gewaltigen Felsmauern des Thcrtnopylen-Passes und des lokrisdien Gcbirges ver- 

danken dicsem Abbrucbc ihren Urspning. Es ist bereits hervorgchobcn worden, dass liiugs dieser Hriidilinie 

Thermal- und seismisclie Erscheinungen cine grosse Rolle spielen und dass diese lokrisdie Hriidilinie cine 

ansserordcntliehe (Jbereinstimmung mit der parallelen siidlichen Kiistenlinie des korinthischen Golfs besitzt. 
Querbrtiche durchsctzen vielfacli das gesammte Gebirge und stellenwcise schcint es, als seien gauze 

Ketten in einzelne Fragmente gebrochen und. diese gegen oinandcr vcrschoben worden. So besonders im 

Karya-Gebirge. Das imposante Thai von Arachova muss seiner Entstchung nach cinem iilinlichcn Qucrbruche 

zugcschriebcn wcrden; dass auch dieser von Erdbebenerschcinungen beglcitet ist, wurde ebeafalls bereits 

bemerkt. Desgleichen ist auch auf den Umstand hingewicsen worden, class die Schiclitenfolge zu bci<lcn 

Seiten der Linie Chacronea-Bogdanos-Talandi nicht genau iiberciristimmt und diese Erschcinung mag wold 

abermals (lurch cine Stoning des Zusarnmcnhanges der Gebirgsmassen bedingt sein. Endlich schcint die 

gewaltigc Kalkmasso des Parnassos eine geniigend grosse Stabilitat zu besitzen, um dem gegenliberliegendcn 

nordlichcn Gebirge einen Widcrstand entgegensetzen zu konnen, welcher hinreichtc, dass dasselbe an dieser 

Stcllc wcit nach Norden zuriickgedrangt wurde, womit vielleicht der Qucrbruch Ghaeronea-Talandi im 

Zusammenhange stehen mag. Alio diese Erscheinungen, die sieh ja in jedem Gebirge wicderholen, haben 

wohl nichts Auff'allcndes an sieh, denn es schcint nicbts natttrlicher zu sein, als dass, wenn Massen von rascb 

wechselnder MSchtigkeit ciner Ausdehnung und Faltung untcrworfen siud, dieselben durch diese bewegenden 

Krafte in einer auf die Langsaxe der Faltung senkrechten Riclitung auscinandergerissen werden konnen, und 

dass dann ihre einzelnen Fragmente cine mehr odcr wcniger seibststandige tckloniscbe Entwicklung anzu- 

nehmen in der Lage sein werden, wodurch sieh auch sehr complicate Storuugen und Verschicbiingeii eiiizelner 

Gebirgstheile gegeneinandor in ganz ungczwungenCr Weise crklarcn. 
Durch diese Verhaltnissc wird allerdings das Vcrfolgen der einzelnen I.lorizontc erschwert und bei fliich- 

tiger Bereisung,  wenn die sparlichcn Fossilfun.de kcine lintcrstiitzung zu gewiiliren vormogen,   geradezu zur 

Unmoglichkeit gemacbt.  Es lasst sieh also auch nur soviel sagen,  dass die gesammte Maehtigkeit der hier 

untersuchten petrefaetonflihrenden Horizonte der Kreide ziigezahlf; werden muss, wie sieh dies ja ohnehin aus 

den mitgcthciltcn Beobachlimgen ergeben hat, und wie cs (lurch die folgende Zusaininenstellung der tiber das 

gauze Gcbiet zerstrcuten Fossill'undorte noch klarer hervorgehen diirfte : 

Fort Karababa bei Chalkis — Hippuriten. 

Gipfel des Hypatus — Gastropodendurchschnitte. 

Gipfcl des Ptous — Rudisten und Korallen. 

Bei Skoponcri und Topolias — (nach Fiedler) Tubiporen (wohl Rudisten?). 
Orchomenos — Rudisten. 

Abac — zahlreichc Sphacruliten und andere Rudisten. 

Merali — Nerineen. 

Sphaka — zahlreichc Bivalvendurchsehnitte und Rudisten. 
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Der geologische Bau von Attika, Boeotien, Lokris und Parnassis. 69 

Drachmano — Sphaeruliten oder Radioliten. 
VIach o vun o — Rudisten. 
Agoriani — in den unteren Kalken Nerineen ; im Schiefer Anirnonitenspuren; an der Basis der oberen Kalke 

Rudisten und von bier wahrscheinlicli audi die oben aufgezabltc Gaultfauna; aus den oberen Kalken 
Nerineen, Rudisten undKorallen. 

Sarandavli — Korallen, Eehinodermenrcste etc. 
Likeri-(J ipfel       Korallen. Nacli Gaudry am Parnass-Gipfel audi Rudisten und Nerineen. 
Kalyvien von Aracliova N. — Rudisten. 
variko — Nerineen und Foraniinil'ercn. 
Trio do s W. — Rudisten. 
Abstieg geg-en Dadi — Caprotincn etc. 
Aracliova — Rudisten, Korallen. 
Delphi SO. — Rudisten. 
A- sp r a s p itia — Cidaritenstaclieln. 
Despbina — Sphaeruliten. 
Kyriaki — Sphaeruliten. 
Zwiseheii Kyriaki und Sourbi — Hippuriten. 
Abhang ober Sourbi   - zahlrciclie Sphaeruliten oder Radioliten. 
Herkyna-Schlucbt— „ „ 
HOrnerberg .- Hippwiten, Radioliten, Caprinen etc. hi den unter dem Kalke liegenden Schiefern Gastro- 

poden und Bivalven. 
Kukura— Rudisten. 
B&biloutsi-Pass — Rudisten. 
K«i'asa-Pass — Gastropoden. 
ljibethrium bci Zagora — Rudisten. 
Gerania bei Megara — Rudisten (nach Gaudry). 
JWischon Kalamaki und Megara — Rudisten und Janira (nach Gaudry). 
Megara — Rudisten (Hippuriten?, Caprinen?) (nach Gaudry). 

ei Eleusis und Mandra — Rudisten; an letzterem Orte Hippuriten (nach Gaudry). 
Aai Salamis — Rudisten und Rhynchonellcn (nach Gaudry). 

m Kandili-Pass — Dactyloporiden (nach Gaudry audi Rudisten). 
1 alaeokundura — Cidaritenstacheln. 
Dervcnosalesi_ Dactyloporiden und Korallen. 
zwischen Phile und Liatani — Ilippuriten (nach Gaudry). 
BeiChassia — Caprotincn, Radioliten oder Sphaeruliten etc. 
P a r n i s - G i p f e 1 — Dactyloporide 11 
Zwischen Kakosalesi und Mcnidi — Hippuriten (nach Gaudry). 
S- von Kakosalesi — Rudisten (audi nacli Gaudry). 
Ini 8. von Gildeti und bei Skurta — Dactyloporiden. 
H. Merkurios — Dactyloporiden etc. 
Beletsi-Gipfe] _ Dactyloporiden. 

Bouga S. — Nerineen (?) und Sphaeruliten (?) (nach Gaudry). 
Hagia Pigi S. - Rudisten (nach Gaudry). 

amatero   und  zwischen  Kamatero   und  den  Kalyvien   von  Chassia   —   Hippuriten   (nach 
Gaudry). 

i ato i — ein Belemnit (nach S auvage). 

Abropolis von A then — Nsrinea (Prof. Ncumayr). 
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70 Alexander Bittner. 

Lykab ottos — ein Schalenfragraent, das einer Caprina angehoren dttrfte. 
Unterhalb Kaesariani am Hymettos — Korallen. 

Was die Nerineen anbelangt, die an mehreren Stellen gefunden warden, so zeigen dieselben cretaci- 
schen Charakter. Die Dactyloporiden sind allerdings bisher aus Kreideablagerungen nur sparlich bckannt, 
doeb kcnnt man ahnliclie Vorkommnissc im Wetterlingkalk der Karpathen, welche allerdings GUmbel von 
sicker triadischen Formen nicht zu untersebeiden vermochte. Neuerlich hat auch Hantken (s. Verh. d. geol. 
Rcichsanst. 1876, p. 21) in einem plastischen Thone und Mergelkalke, welche das Liegende der Zirczer 
Rudistenkalke zu bilden scheint und demnach die alteste Kreidescbicbtc des Bakonyer Waldos repriisentiren 
wlirde, zahlreiche Dactyloporiden cntdcckt. 

Es lasst sich somit nur ein Kreidehorizont als sicber constatirt betrachten, das ist das Turon und 
speciell das Provencien vom Ilorncrberge bei Livadia, ein langst bekanntes Vorkonimen, dcm ahnliclie bei 
Amasia unci Mksar in Klein-Asien (nach Tchitchatcheff) und in Albanian (s. Coquand im Bull. XXV, 
p. 32) zur Seite stelicn. Ob man in den liefer liegenden dunklcn Kalken mit den langen dttnnen Rudisten, die 
an mehreren Stellen (Hcrkyna-Schlucht, Sourbi, Kyriaki, Dcsphina) gefunden wurden, und welche sich noch 
am ehesten mit dem liadiolites lurnbricalis vergleichen lassen, ctwa das Angoumien vor sicb habe, kann zur 
Zeit nicht entscliieden werden. Das Niveau der rothen Ammoniten- und Bracbiopoden-Kalke von Agoriani, 
die allerdings erst anstehend nachzuweisen sind, dttrfte dem Gault entsprechen. Von andercn Horizonten 
konnte nicht einmal eine Andeutung gefunden werden, denn aus der Anwesenheit der Nerineen des Parnass, 
die mit Neocomformen verglichen wurden, auf diosen Ilorizont schliessen zu vvollen, wiirde vvohl allzu 
gewagt sein. 

Dass iiltcrc Formationen, etwa Jura,, in dem bereisten (jlcbiete vorkommen sollten, dafiir liegen nicht die 
mindesten Anhaltspunkte vor. Die Angaben Boblaye's und Virlet's, wonach man zu schliessen geneigt 
sein konnte, dass in Morea, Juraablagerungen vorhanden scion, sind doch wold viel zu unbestimmt; in alien 
Etagen olmc Ausnahme werden Rudisten citirt und erst in einer spateren Notiz (Bulletin 1831) wird das Auf- 
treten von Jurabildungen in Morea hestimmt hervorgehoben. Die Diceraten von Nan pi ia, deren Erhaltungs- 
zustand kein vorztiglicher sein mag, sind vvohl ohne erneuerte Untersuchungen kaum goeignct, als Sttttzpitnkt 
in dieserFrage zu diencn, denn bekanntlich ist audi der sogenannte Diceraten-Kalk der Pyrenaeen spaterhin 
(Hdbert im Bull. soc. gdol. 2. ser. XXIV, p. 323) als Caprotinen-Kalk erkannt wonlen. Die Angaben 
Boblaye's und Virlet's iiber die Scliiclitfolge und den Gesteinseliarakter dor Ablagerungen auf Morea 
stimmen uberhaupt so gut liberein mit den in dem hier besprochenen Getoete gemachten Krlalirungen, dass 
man gezwungen wird, anzunehmen, man habe es auch in Morea mit getaau demselben Complexe mehrfaoh 
wechselnder Schiefor- und Kalkhorizonte zu tluin, die iiisgesammt wahrscheinlich der Kreideformation zuzu- 
zahlen sind, und deren Glicderung hier wie dort nur nach eiugehenden Untersuchungen endgiltig festzustellen 
sein vvird. 

Auch Gaudry ist iibrigens dor Ansicht, dass in don attischen Gcbirgen tiefere Horizonte als die Kfeide 
vertreten sein mogen. Er sagt 1. c. p. 385, indem cr Sauvagc's Ansichten bespricht: 

„Es ist in der That mOglich, da,ss manche von den metamorphischen Schiefern einma] mil, dem Systeme 
der Psammitc, Macignos und hutiten Marnolite, welches utiter dem Rttdistenkalksystem liegt, vererhigt wer- 
den durftcn... Jedoch glaube icli, dass der grosste Theil der Marmore ein die Psammit-Etage unterlagerndes 
metanioi'phisches Kalksystem darstelle." Hiebei bcruft sich Gaudry auf seine Hymfettus-Profile, in welchen 
allerdings zweil'ellos die Hauptmarmormasse den tiefsten Ilorizont einnimnit. 

Und wcitcr sagt Gaudry: Went) ich die Miichtigkcit der metamorphischen und nicht metamorphischen 
Gebilde erwage, welche (lurch die Erhebung des Parnassos, Parnis, Hymettos, Pentelikon und Zastani zu 
Tage gebracht wurden, so glaube ich, dass man hier cine grosse Menge von Etagen, vielleicht sogar solche 
von vorsocundarcm Alter cntdeeken werde". S. 386 hebt Gaudry ausdrttoklieh horvor, dass die Etage 
der Psammitc und bunten Marnolite unter dem Rudistenkalke liege. 
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Es ist nach dem oben Vorgebrachten klar, class die von Gaudry vertretenen Meinungcn iiber das Alter 
der grieehischen Ablagerungen aufzum Theil irrthumlicher Grundlage bernben, derm einmal folgt untcr der 
Etage der Psammite und bunten Marnolite am Parnass selbsl mid an zahlreiehen anderen Orten sicberer 

Rudistenkalk, mid zweitens kann es keinein Zweifel unterliegen, dass gerade am Parnass die gesammte 

Machtigkeit der Scliichten durchaus der Kreide zufalle. Das anf die Machtigkeit der Ablagerung basirte 

Argument G an dry's fur das Vorhandensein iiltercr Schichtcn in diesem Gebiete fallt also ganz von selbst, 
und da Gaudry zugibt, die metamorpliisciien Schiefer und die Macignos etc. kSnnen weiiigstens zum Tlicile 

aquivalent sein, so wird audi fiir die metaiiiorphiselien untercn Kalke des ostlichcn Attika die Moglichkeit 

einer Parallelisirung mit den untcren Krcidekalken der westlicheren Gebirge nicbt mebr von vornehercin von 

der Hand zu weisen sein. Von eincm Beweise tier Gleiehaltrigkeit der Kreide- und der metamorphiselicn 

Ablagerungen kann allerdings umsoweniger die Rede sein, als es gar keine bestimmte Etage der Schiefer und 

Macigiios im Sinne Gaudry's gibt, sondern ein liiehrfaeher Wechsel von Schiefer und Kalken stattfindet. 

Auch fehlen die wicbtigstcn Beweismittel, die Fossilien. Nichtsdestoweniger lassen sich einige Grrinde bei- 
bringen, die sehr cntschicdcn die Annahme, die KaJke und Schiefer des Sstlichen Attika seien — zum Theile 

vvenigsteiiK - nur metaniorphisehe Kreideablagerungen, das Wort reden. Einmal treten audi wcitcr im Westen 
mitten in unbezweifelbaren Kreidebilduiigcn hie und da vollkomnien kiirnige Kalke anf, wie bei Livadia. 

Dann zeigt sich die Erscheinung, dass gegen Ost die siiinintlicbcn Kreidegesteine ein burner mchr und mebr 

krystallinisches Aussehen annchnien. Insbesondere trill das sehr deutlich am l'arnis bervor, dessen Kalke 
zum Theil starker krystallinisch sind als die der Huge! urn Athen. Die Schiefer, welche die ball) krystallini- 

schen Dactyloporenkalke des Beletsi unterlagern, sind glanzende Thonschiefer, und in der Gegend von Tzourka 
"ml Kapandriti 1st cs gegenwiirtig nicbt niiiglieh, cine andere als cine viillig willkiirliche Grenzc zwischen 

uuverandertem und metamorphischem Gebiete zu ziehen. 
Die Schiefer bei Athen almoin gewissen Schiefern des l'entolikon ausserordentlich, nur besitzen die 

entelikonschicfer ein etwas glanzenderes Aussehen. Bei Kaesariani gelicn die untcr dem korallcnfiihrenden 

Kalke liegenden Thonschiefer allmalig in wohlcharakterisirten Glimmerschiefer iiber. Es wurde schon von 

"Oblayc und Virlet hcrvorgelioben, dass die Schicforgesteine von Salaniis nur im uneigentlichen Sinne 
Gbnimerschicfer genannt werden konnen und auf die ausserordentliche Ahnlichkeit dcrselben mit den Gestcincn 
v«n Athen hingewiesen. Sowohl in Salamis wurden in den daruber liegenden Kalken, von denen sic nach 

ooblaye und Virlet nicbt zu trennen sind, Kreidefossilien entdeckt (von Gaudry), als audi bei Athen am 

'-•.ykabettos uiiniittelbar iiber dem Schiefer an der Basis der Kalke ein Schalenfragment, das wohl nur von 
Giner Caprina stamuien kann, aufgefunden. 

Ftlgt man hinzu, dass die Besehreibung, die Bob I aye und Virlet von den Glininierschiefern von 
Salamis geben, wiirtlicb auf die eigenthlimlichen Gesteine des I'entelikon, von denen sich kaum sagen liisst, 

ob der Name Gneiss odor der Name Psanimit passender fiir sie sei, angewendet werden kann, so liegt wobl 
<ll(' Ausicht nahe, dass den Gebirgen von Salamis, den Iliigeln von Athen und dem Pentelikon ein gleicb.es 

Alter zukommei! moge, und dies umsomelir, als sie im Fortstreichcn eines und desselben Gcbirgszuges licgen. 

Diesc und ahnliche Bctrachtungen haben sich bis jetzt fast Jedem, der einmal in Attika geologische Unter- 

^uchungen machte, aufgedrangt, und es ist deshalb nicht liberraschend, wenn man allerorten die Uberzeugung 
°der doch die Vermutbung aussprcchen hiirt, dass die altaussehenden Schiefer und Kalke dieses Gebiete* 

metamorphische jUngere Gebilde sein konnen. 
Boblaye und Virlet bemerken 1. c. p. 109, dass es sehr moglich scheme, dass die Kalke von Salaniis, 

;rotz ihres krystallinischen Zustandes und ihrer Verbindung mit Schiefergesteinen, secundar seien. 

Russeger sagt (I.e. p. 46): „Die Eigenschaft, eine krystallinischkSrnige Structur anzunehmen, ist in 
< er der Schiefer- und krystallinischkt>rnigen Kalksteinformation Griechenlands aufgelagerteu dichten Kalk- 
sl«'mbildnng so allgcmein, namentlich in den unteren Ablagerungen, dass man nicht umhin kann, daraus eine 

Eolgerung auf die nachste Formationsverwandtscbaft dieser beiden Glieder der Kalkreibe zu ziehen, und 

es drangt sich die Frage anf, ob nicht audi in Griechenland die Bildungen des dichten Kalksteines, des rein 
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72 Alexander Bittner. 

krystallinischen Kalksteincs und mindestcns eines grossen Theiles des Sehiefers einer and derselbea Formation, 

und zwar den unterstcn Glicdern der Kreidc angehorcn, somit anch die Versehiedenheiten im Habitus, jene 
dcr kornigen Kalke gogeniiber den dichten und jene der tlionigen Glimmerschiefer und Thonschicfer, gegcn- 

liber den schiefrigen Mergeln und Mcrgclsehiefern, nur sccundare Fornien und als solclic Folgen spaterer 

iiusserer Einfllisse seien." 
Am bestinuntesten hat wohl Sauvage seine Ansiehten liber das Alter der attisehen G-ebirgc aus- 

gesprochen. Er halt dicse Bildungen fur jurassisch oder untereretaciscb und sagt: „Wir baben in der That zur 

Unterstiitzung dieser Meinung iiber das Alter des pentclischen Kalkes keinen jener Bewcisc, welche cine 

Strcitfrage ttnwiderleglich zu entsclieiden vermogen; aber die unbestreitbare Verkniipfung dieser Kalke mit 
denen der benachbartcn Gebirge, der wiehtigc Unistand, dass der Marmor nichts als eine zufallige Bestand- 

masse in dem ganzen Complexe ist und keincswegs als Typus des Gesteinseharakters gelten kann, sind wohl 

von grossera Werthe bei dcr Losung dieser Frage. Andercrscits existirt kein Argument fur das hohere Alter 

dieser Gesteine." 
Es ist nicht zu verkenncn, dass auch heute noch der Standpunkt in dieser Frage im Wcsentlichen durch 

die obeti angefiihrte Ausscriing Sauvage,'s gekennzeichnet wird. Ein Fortsebritt liegl; viclleicht nur darin, 

dass die bekannten Fossilfundorte cin wenig vvciter nach Osten vorgeriickt sind. Und dann nioehte als neu 

hinzugctreten die Constatirung des Umslandes gelten diirfen, dass die metamorphischen Gebilde im Fort- 
strcichen von aus sicheren Kreidcablagerungcn zusammengesetzten Gebirgen licgen. 

Allerdings fiillt hier eine Betrachtung schwer ins Gewicht. Man muss sich niimlich fragen, wo denn die 

Grenzc zwischen dem metamorphischen Terrain von Attika und den altcn Gcsteinen dcr Oycladcn liege, odcr 

sollen auch diese flir jungsecundar crklart werden? Dies zu behaupten ware denn doch sehr gewagt, und da 

es gegenwartig vollig unmoglich ist, eine solchc Grenzc anzugoben, so wird man sich wohl darauf beschran- 

ken mtisscn, zu sagen, dass unsere Kcnntnisse von dcr geologiselien licscluifl'cnhcit der in Ilede stchenden 

Gcgcnden noch viel zu ungenllgcnd sind, um eine Altersbestimmung der halbkrystallinischen und krystallini- 

schen Schiefer und Kalke des iistliehen Attika zu crlauben, dass aber tektonische und petrographischc Grtinde 

fllr eine Altersgleichheit eines Theiles der ostattischen metamorphischen Gesteine mit den westlicher auf- 
tretenden Krcidca))lagerungen zu sprcchen scheinen. 

Es vcrdient hier wohl nochnmls darauf hingewiesen zu werden, dass schon im Laurium ein vereinzcltes 

Auftreten von Granit als tiefstcs Glied der daselbst bekannten Gebilde constatirt ist und dass die Banke dieses 

Granites cin nordwestliches Streichen besitzen, somit eine Riehtung, welche zu dcr Strciehungsrichtung der 

lauriscben Gebirgc nahezu senkrecht ist. Ein ahnliches Streichen wurdc auch am Schiefer des Cap Sunium 

beobachtet, und bei Boblayc und Virlet findct man diesclbe Angabc fur den genannfen I'unkt. Es ist also 
wohl moglich, ja sogar im hiichstcn Grade wahrscheinlich, dass schon im Laurium die allere Unterlage, auf 

welcher sich die Kreidegcbilde ursprlinglich ablagcrtcn, zum Vorscheino kommt. 

Dieselben Schwierigkeiten in Betreff der Abgrcnzung von sicheren Kreidebildungen gegen altcrcs oder 

schcinbar alteres Terrain wicdcrholen sich nach Boblayc und Virlet in Morea, nach Viquesnel in Alba- 

nien, nach Tchichatcheff in Klein-Asicn, und auch auf Krcta, scheinen nach Raulin analoge Verhiiltnisse 

zu herrschen. Schon diese merkwtirdige flbercinstimrnung sollte darauf hinweisen, dass die angedeuteten 

Schwierigkeiten nicht nur in der mangclhaftcn Kenntniss dieser Gcbiete, sondcrn wenigstens zum Theil that- 

sachlicb in einer ubcreinstimmenden ungcwohnlichen Bcschaffcnhcit der Sedimcntc wurzeln. 

Die metamorphischen Gebilde und die Kreidcablagerungcn werden in dem hier besprochencn Gcbiete 

von jungtcrtUiren Ablagcrungcn bedeckt, bcztiglich dcrcn auf die e'mgolienden Arbciten von G a, udry und 

Fuchs bereits zu wiederbolten Malen verwicsen werden konnte. Es sind diese Ablagcrungcn fast aussehliess- 

lich Siisswassergebildc; im Norden sind nur bei Livanataes auch bniekisehe Einscliwcmmungen; nur im Stiden, 

bei Baphina, am Piraeus und am Isthmus bei Mcgara und Kalamaki sind pliocanc Marimiblagcrungen bekannt. 

Auf die cigcnthiimlichen Lagcrungsvcrhaltnisse dieser Tertiarablageningen im Norden dos Gcbietcs, welche 

bcweisen;   das noch in sehr junger Zeit ein ungleichmassigcs Anstcigcn des Landes crfolgt sein muss,   und 
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Lith.vF.Schima,. 
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Der geologische Bern von Attika, Boeotien, Lohris und Pamassis. 73 

dass es wahrscheinlich nocb gegenwfirtig erfolgt, ist bei Besprechung des lokrisehen Gebirges hingewiesen 
worden. Es ist niclit moglich, dicso ztiin Theil torrentialen Bildungen von den nocli jlingeren diluvialen und 
von den nocb jetzt in Wcitorbildung begriffenen Ablagerungen scharf zu trennen. Als eine der jiingsten 
Ablagerungcn wiirc cndlich die iiberall die Mulden des Kalkgebirges erftillende Terra rossa hervorzuheben, 
welcbe da, wo Schiefer in der Niibe ist, in ein nielir lOssartiges Gebilde iibergeht. 

tiber das granitiscbJe Gfestein von Plaka im Laurium. 
Voii Prof. Dr. E. Seminar in Innsbruck. 

Das hellgraue granitisebe Geslcin von Plaka in Attika ist ein typischer G ran iti I von ziemlioh leinkorniger 
Structur, die jedoch an den einzelnen flandstttcken in oft auffallender Weise wechsclt. Diesem Structurwechsel 
zufolge, der librigens flit die Granitite Uberhaupt als charakteristiscb angesehen werden kiinnle, tritt bald der 
eine, bald der andere Bestandtheil starker hervor, und es ist somit schon makroskopisch niclit allein der Cha- 
rakter des im Allgemeinen in winzigen [nd.ivid.uen vorbandenen Magnesiaglimmers als Biotit, und das Ver- 
h&ltniss der Quarzmenge don anderen Bestandtheilen gegentlber, sondcrn auch die Natur und Menge der 
beiden Feldspathe deutlich erkennbar, Nftchst diesen ebon angeftthrten Bestandtbeilenist auch nocb makro- 
skopisch Titanit, regelmftssig durch das ganze Gestein vertheilt, wahrzunehmen. 

Unter dem Mikroskope ninunt die schon makroskopisch wahrnehmbare Quarzmenge nicht wesentlicb zu, 
dagegen erscheint neben dem Biotit der Magnetit in grossem Masse, wclclier Umstand, dieses reichlicben 
Auftretens einer freien Base nfimlich, ebenfalla auf ein saueres granitisches Gestein, also einen Granitit, hin- 
weist. Die Quarzkorner sind in der Kegel liberfUllt rnit FlUssigkeits- und auch Gaseinschliissen, nacbst denen 
auch httufig sebr scharf begrenzte Apatitnadeln, fOrmliche Gruppen bildend, dieselben erfllllen. Orthoklas und 
Plagioklas sind in relativ ziemlich ftquivalenter Menge vorhanden, letzterer jedoch in der Kegel frischer. Der 
Titanit zeigt meistentheils langgezogene rhombische Durchschnitte von gelblichrother Farbe und tritt als 
accessorischer Bestandtheil sehr regelmSssig auf. Dieses an alien mir zu Gebote stehenden Handsttlcken, ich 
mOohtesagen, constante und fttr den Granitit von Plaka charakteristische Auftreten des Titanits kOnnte in 
Anbetracht des Umstandes, als Fiedler in seinen geologischen Schilderungen der griechischen Inseln bei 
alien Graniten derselben (boclist wahrscheinlich aber Granititen) Titanit als Gemengtheil angibt, gewisser- 
massen zu der Annabme berechtigen, das isolirte Granitvorkommen am Plaka als ein den Graniten (Jidcbst 
wahrscheinlich Granititen) der griecbischen Inseln zugehoriges Glied anzusehen. 

I >fii k;rlu-i 11,0" (lev malliiMii. •nn.liirw.   CI.    XI,    ltd      A hhaad Iniiw v<>"   N ii'lil In i tg liedern. 
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74   Alexander Bittner.   Dergeologische Bau von Att/'Ica, Bocotien, Lokris und Parnassia. 

ERKLARUNG DEli TAFELN. 

TAFEL I. 
Fig.  1. Ansicht der Spercheios-Miindung, von der Hone des Vlachovuno gesehen. 

„    2. Contouren des Pentelikon, vom Parnis-Gipfel gesehen. 
„    :>. Absl.urz der Ptoischcn Berge gegen Nord. 
„    4. Abbruch des Karya-Gebirges gegen den Euboeischen Canal. 
.,    5. Wechsellagerung von Kalk und Schiefer im Ptous-Bergzuge. 
„   6. Umrisse des Pentelikon, von Grammatiko gesehen. 

TAFEL II. 
Fig.   1.   Pas Gebirge im Norden von Theben. 

,,   2.   Das Thai von Stiri-Hosios Lukas. 

TAFEL III. 
Fig. t. Ansicht des Parnassos von Drachmano aus. 

„ 2. Das Thai von Agoriani. 
„ 3. Dor Golf von Aspraspitia. 

TAFEL   [V. 
Fig. i. Der Einschnitt von Vrana im Pentelikon-Gebirge. 

„ 2. Der Nordabsturz des Pentelikon, aus der Gtegend von Stamata gesehen. 
„ 3. Die Thalbucht von Coronea. 

4.   Der Palaeovuno. 

TAFEL V. 
Fis i. Profil vom korinthisohen Golf nach Talandi am Canal von Euboea. 

„    2. Profil von Drachmano zitm Pass Vroniolinuii. 
„    8. Idealprofil des Thales von Arachova. 
„   A. Detailprofil des Grabens von Kaprena bei Livadia. 

TAFEL VI. 
Fig.  1 —11.   Petrefaote aus der unteren Kreide von Agoriani im Parnass-Gebirge. 

„   12.   .lanira Euboeica 'J'oiler von Apokrymnos in Euboea. 
s  13 —19.   Petrefaote aus jungtertiiircn Susswasscrsohichten in Aetolien. 

Berich tigung. Diese Abliaridlung war urspriinglich fiir den XXXIX. Hand der Denksehriften bestimmt, daher die 
ersten drei Tafeln als dahin gehtfrig bezeiehnet sind. Nachdem im XL. Bande die Abiheilungen I und II entfallen, so ist 
aucb die Bezcichnung „Il. Abtheilung" auf sammtlichen Tafeln gegonstandslos. 
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