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GEOLOGISGHE BESCHREIBUNG DES SODOSTLICHEN THESSALIEN. 

Fill K DIM (II   TKLIiER. 

(<7R.it-   7   Ski-»»ew/  liu/   ^cccfc.) 

VORGELEGT IN   DER SITZTJNG DER MATHEMATISOH-NATURWISSENSCHAFTLTOHESI  0LA8SE,   AM ::.  APRIL  1879. 

I.  Einleitung und CTbersicht liber die topographischen Verh&ltnisse des G-ebietes. 

Ms Mitglied der im Jalire 1876 vom liohen Thiterrichts-Minisleriuin mil; der geologiseben IJntersueliiing 
der macedoniseli-ihcssalisclien Kiisten lander beauftragten Section wurdc mir von deren Leiter, Herrn Prof. 
M. Neumayr, der sudostliche Abschnitt Thessaliens zur geologiseben Ubersichtsaufhahme zugewiesen. 

In diesem Gebiete, das im Norden vom Salainvria, im Weston von dessen bedeiitendsten sUdiichen Neben- 
lluss, dero Enipeiis begrenzt, im Osten and Siiden vom Meere bespiilt wird, lassen sicb drei landscbaftlieb 
schaif gesebiedcne Gruppen nnterselieiden: \)cr gebirgige Kiistenstrich, weleber den Ossa, Pelion und dessen 
sttdliche Fortsetzung, die pagasaeische Halbinsel umfasst, der sttdOstliche Tbeil dor thessalischen Niederung, 
die Ebene von Larissa, und ein niedriger kabler RUcken, weleber den Grenzwall zwischen der Ebene von 
Larissa und jener von Pbersala bildet. 

Das ostliche Randgebirge, die Provinz Magnesia der alten Geographen, bildet zwar gec-logisch, aber nicht 
orographisch ein Ganzes. Dor slidlicliste Theil, weleber halbinselfOrmig in das Meer binausragt, stellt ein im 
Mittel 1000' holies, flachwelliges Plateau dar, an dessen Ostrand ein hoherer, gegen die nabe Kiiste rasch 
abdacbender Kanini hinlauft. Aid dem Plateau liegen die Ortseliat'ten: Lavkos, Argalasti, Meloehi, an den 
ostliehen llobenziig angelehnt Neochori. Dieser gauze etwa l/s Meile breite Landstrich ist wasserarm und mil, 
niedriger Ktrauehvegetation bedeckt, deren EinfiJrmigkeit mir (lurch die ausgedebnten Weingartcn und dureh 
einzelne Baumgruppen in der Umgebung der grOsseren Ortschaften gemildert wird. Audi die Ostktlste tragi 
einen wilden, sterilen Charakter; aber dort wo das Plateau gegen den Golf von Volo absteigt, andert sicb in 
auffallender Weise das Bild der Landsobaft. Dunkle, waldige Gehange zieben in einem fast ununterbrochenen 
Streifen der Westkliste entlang bis an den Fuss des I eliou und vor ilinen liegen an den Ausniuiiduinran der 
Thaler und in den kleinen Strandebenen wohlgepflegteOlivenpflanzungen, derReichthum desLandes. Nirgends 
sind bier an der Kiiste selbst grikssere Niederlassungen entstanden, da, die iibcrgrosse Fcuchtigkeit dieses 
Gebietes neben einer Uppigeu Vegetation intermittirende Eieber im Gefolge hat. Die versumpfte Ebene von 
Zervo.chia gehort nocb in dieses Gebiet, und sogar Milia.es, das 840' liber dem Meere liegt, ist nocb nicht ga.n/, 
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184 Friedrich  Teller. 

frei von den ungUnstigen Einflttssen dieses rersumpften Klistenstriches. Nordlich von Neochori verschmilzt der 

an dcr Ostkttste hinlaufende HOhenzug mit dem vorliegenden Plateau und das Relief der Halbinsel hebt sicli 

gleichmassig zu den Vorhohen des Pelion empor. 

Dcr Pelion ist ein sanft contourirter Gebirgsstock mit kurzem, dcr Langserstreckung der Halbinsel 

parallclem Kamm, der zwei einander nahe geriicktc Gipfcl von fast gleicher Hohe tragt. Der hbchstc Pnnkt 

liegt nach den Messungen dcr englischcn Marine 4980' liber dem Meerc. Dcr Stidwestabhang stcigt ziemlich 
jliJi iibcr den Golf von Volo empor. In seinen tief eirischneidendenThalfurchen liegen halb verdeckt durcli uiacli- 

tigc Plataucn, Pappeln und Oastanicn die rciclicn Gebirgsdorfer Makrinitza, Portaria, Drachia, so hoch die 

Berglehnc hinaufziehend, dass man von ihren obcrsten Hiiusern in kaum ciner Stunde den Gipfcl des Pelion 

erreicht. Die Nordostseitc ist sanfter geneigt und noch heute mit jenen dicliten Wiildcrn bcdeckt, welche 

diesem Gebirgsstock im Alterthum eine so grosse Berllhmtheit verschafften und ihn zum Ausgangspunkte der 
Argonautcnsage gemaclit haben. Viele parallclc Flusslinien offnen sich bier gegcn die Ktiste, anf deren 
Wasserscheidcn, wic auf schwach vorspringenden Cap's in bedcutender Hiihe liber dem Mccresspicgcl zahl- 

reiehc Ortscbaften liegen, die durch den Fleiss und die Woblhabenheit ihrer Bewohner ausgezeiebnet sind. 
Almliehe Landschaftsbilder wicdcrholcn sicli an der ganzen Ostktistc Magncsiens bis binauf zur Miindung des 

Salainvria, nur wird im Norden, besonders an den Gehangen des Ossa, die Scenerie wilder und einfdrmiger, 

in dem Masse als die Zabl mensclilicher Ansiedlungen abnimmt, und dcr Weehsel zwischen wolilbebauten 

Thalern und tiefen Schluehtcn, in denen die Gcbirgswiilder bis an das Mcer liinabstcigen, vcrschwindet. 

An den Pelion scliliesst sich nordlich ein nicdrigcr Kamm an, der ohne Unterbrechung nach Nord fort- 

lauft und in den Mavrovuni wiedcr zu einer Hohe von 3500' anscliwillt. Dieses ganze Gebiet gehort 
noch orograpliiscb zum System des Pelion. An scincin Wcstrand liegt der See von Karla, dcr anfangs hart 

an das Gebirge herantritt, aber weitcr niirdlich bci Abofokihlar und Kukurava durch einen iya Mcilen breiten 

Saum versumpften Landes von demsclben getrennt ist. Der nordlichste Thsil dieses Gebictes, die eigentliclien 
„Schwarzen Bevge" sind fast ganz unbewolint; kein Pfad fiihrt hier in's Gcbirgc, das bis zum Gipfel mit 

dunkeln, bcinahc undurchdringliohen Wiildern bcdeckt ist. Nur der uninittclbar iiber dcr Ebene licgendc Thcil 

dcr Gchiingc ist von den Ortschaftcn Kukurava und Potamia aus entwaldet. Auf diese unwiithliche Region 

i'olgt nach Nord die fruchlbare und wolilbcbaute Ebene von Aghia, welche wie ein schmaler Golf aus dor 

Niedcrung von Larissa in das Gebirge hereinragt. Uber ihr erhebt sich dcr Ossa, das ilritte und sclbst 

stiindigste Gebirgsstiick des rnagnesischen Randgcbirgcs. 
Dcr Ossa oder Kissavos der heutigen Gricchen crscliciut fast ringsum durch natiirliche Grcnzen ab- 

geschlossen, und hangt nur im SO. durcli die Aachen Hiigel, die sich zwischen Aghia und dcr Kiistc ausbreifcen, 

mit den nordlichcn Auslaufern des Pelion zusammen. Er besitzt nicht die majestatische Griissc des Olymp, 
nicht die weichen Contouren und die reichc Glicdcrung des Pelion, aber seine Gcslalt ist bci allcr Einformig- 

kcit eine so eigenartige, dass er cincn dcr fcssclndsten Punktc in dem Landschaftsbildc des ganzcu Gcbirgs- 

zuges darstollt. Auf einer breiten, dunkcl bcwaldetcn Basis ruht cine kolossalc nackic Felspyramide, die nut 

ihrcm sefaarf gesebnittenen Gipfel um mchr als 2000' die Basis tibcrragt. Sic ist von ainseitigem Bau, ihn; 

Steilseite wendet sich gegen die Ebene nach SW., wahrend die sanltere mit Kalkschutt iiborgossenc, ctwa 

unter 25° geneigte Abdaohung des Gipfels in die dichle Waldregion des norddstlichen Gebirgsabhangcs ver- 

llicssi.' 
Der Gipfel bictet cine fast vollstiindigc Rundsicht, die nach SO. durch die ooulissenforniig hintcr einan- 

der aul'steigendcn Riieken dcr Mavrovuni und des Pelion,   nach N. durch den fast slots von Wolkenmassen 

1 Fiir die Besteigtmg des Ossa-Gipfels bildet Spilia den gitastigsten Ausga/ngspunkt DerAnstieg nimmt von bier ab 
efcwa :s Btunden Zeit in Anspruoh, mid bictet, wenn man nich m die sairftere NO.-Abdachrmg halt, nicht die mindesten 
Schwierigkeiten. Anf dem Gipfel flndet sich, in die klttftigen Kalke eingegraben, cine kleine imteriifdische KapeHe, dem 
in iillon hOheren Berggipfeln Griechenlands verehrten Profeten Elias geweiht, Spil a, ein von Griechen bewohntes Dorf 
mit c. 150 Htttten, liegt W. 20 N. vom Ossa-Gipfel, 2200' Uber der nialamide von Kiserli. Diss auf der Kiepertfschen Earte 
iin Tempe-Tbal angesotzte Dorf ilieHcn Namens existirt nicht. 
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Oeologische Beschreibung den xiidUxdielien Thessali en. 185 

mnlagerten Ilochkamm des Olymp abgcsehlossen erscheint. Vollkonimen frei und wahrhaft iiberraschend ist 

der Ausbliek liaoh W. und NW. liber das grouse tlicssalische Tiefland, das in seiner ganzen Ausdelmung 

zu unseren Fiisscn liegt, und die sie umrandcnden Gebirgswiillc, die mit dnnklen, zackigcn Kiimmen den 

Horizont begrenzcn. Nacfa NO. reicht dcr Bliok iiber die Miindung des Salamvria, der eincn langen Streil'eu 

triiben Wasscrs ins Meer binausftthrt, bis Saloniehj und weit im Osten erscheint, nur noch in scliwankenden 

Umrissen aus dem Meere emportauohend, der kiilin gcformte Athoskcgel. 

Fig. l. Die Gipfelpyramide des Ossa aus 8W. geaehen (vergl. p. 196). 

An den grosstcntheils entwaldeten Westabhahg dieses Gfebirgsstockes schliesst sicb ein niederer Hiihen- 

zug, der zwischen Asarllk1 und Mannariani in die Ebene hinauslauft, dann abcr dem Fuss dcs Ossa parallel 

nacli Nord ziebt. Er trennt ein fruchtbares Alluvialgebiet, das stille Thai von Kiserli, in dern cine Rcilie 

bedeutender, ausscbliesslicb von Tiirken bcwolmlcr Oilschaftcn liegt, von dcr grosser) Ebene von Larissa ab. 

An scinem Nordende, bei dem turkisclien Gehofte Bakrna, erhebt er sicli zu oincr bedeutendcren Anhohe, 

auf dcr das altc Mopsium stand; er tritt dort umnittelbar an der Salamvria heran, dicsc Thallinie zum Ictztcn 

Male eincngend, bevor sie in die vielbcriilimtc Tcmpe eintritt. Auf die orograpbiscben Verhalfnisse dcs Nord- 

ablianges und das Tempethal, liber das wir so vicle, zum Theil wold tiberschwanglichc und unter dem Einfluss 

classisehcr Empfindsamkcit stehende Schilderungen besitzen, komnicn wir spiitcr zuriick. 

Das magnesisebe Kandgcbirge tritt nur an cincr Stellc mit den westliclieren Gebirgslandschaften Thes- 

salicns in Verbindung. Dort wo der Langekamm des Pelion gegen Kerasia und Mintsela abstcigt; scliliesst ein 

vervvorrencs System nicdrigcr lliigel an ilm an, welchc die gauze Brcitc zwiscben Kapcrna und dcr Kiisten- 

ebene von Volo einnehmen. An ibrcm Nordrand liegt der See von Karl si. Sie ziclicn einorseits durcb die 

Tsiraghiotisehen Serge, dcren Vorhohen die nordwestliclic llcgrenzung des Golfs von Volo bildon, nacli den 

gcrundeten Mte. Kbassidiari fort, andercrseits liber Velcstinon zu jencm langgezogcncn llolionriicken, wclchcr 

die Ebene von Phersala and jenc von Larissa, sclieidet. Dicser lctztere fallt nocb in den Krcis unsercr Betraeh- 

tungen. 

1 Asarllk, ein kleines tlirkisohes Dorf mit einer Mosohee, liegt in der siidOstlichen Ecke dcr Einsenkung von Kiserli, 
l Stunde von Bujuk-Kiserli, S. 80 0. von Outmanda, nalie am Gebirgsrande. 

Deukschrifteu dor malhom.-na.turw. 01.  XL. Bd. AWiaudlungon von NiclitinUgliodorn. y 
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186 Friedrieh Teller. 

Drei grossc Anschwellungen, dcren Gipfclpunktc zwischcn 1800' und 2400' schwanken, bedingcn das 
Relief dieses HOhenzuges: Die Cynoscephalac (heute Kara-Dagli) im Stidcn, dann eine miltlcrc Gruppe, 
bestebend aus den Mavrovuni und DogbandjiDagh, und der Dobroudji-Dagh im Norden. Dazwischen liegt 
flachgewelltes Htigelland, dureh das von Phersala und Kardhitsa ziemlich directe Vcrkehrsstrasscn nach der 
Landeshauptstadt fillircn. Es ist von niedrigcm Graswuchs und schlecht gepflegtcm Ackcrland bcdeckt, und 
da aucli die hoheren Kuppen nur sparliche Vegetation tragen, maclit das gauze Gebiet eincn kahlen, tristen 
Eindruck. Nur der Kara-Dagh („Schwarzer Berg") rechtfertigt noch zum Theil seinen heutigcn Namcn, da 
an seinen schwach torrassirten Abhangcn bis zum Gipfel dichtes Gestriipp der dunklcn, stacbligen Queroua 
negilops hinaufzieht. An den Ostrand dieses Hohcnzuges legen sich jilngere Bildungen an, die allmalig in 
das Niveau dcr Ebene abdaclien; den Westrand bezeiehnet das Bctt des Enipcus, die roicltste Wasserader, 
welehe der Salainvria von Slid erhalt. An den Dobroudji-Dagb, der sicb etwas liber 2000' crhebt, sebliesscn 
sich bercits die siidliehen Vorbergc der Khassia, mit welcbcn cr eiu enges Defile bildet, dureh den der Salain- 
vria in die Ebene von Larissa hinaustritt. 

Die grossc Depression, welchc wir die Ebene von Larissa genannt haben, fallt nur mit jenem Theil in 
unser Gebiet, wclchcr siidlich von dem weitcn Bogen, den dcr Salamvria zwisclien den beidon Pixpunkten bci 
Zarkos und Bakrna beschreibt, liegt. Ihre Stidgrenze ist dureh das Htigelland gcgeben, das den Pelion und 
Kara-Dagh verbindct. Sic stcllt eine gegen das Ostliche Gebirgc abdachende, cinscitige Mulde dar, dcren 
tiefstes Niveau dureh den See von Karla und einen in seiner Breite weehsclnden Strcifcn versumpften Landes 
bezeiehnet wird, der dem ostlichen Gebirgsrand parallel zum Salamvria hinzieht und sich noch iibcr die 
Miindung des Xeraghis liinaus fortsetzt. In dicser Linie liegt ein Sunipfgebiet von grosscrcr Ausdelinung, 
der „Lacus Nessonis" dcr Alton, der unrnittelbar an den Fuss des Gebirges herantritt. Dureh einen natur- 
lichen, dureh Menschenhande vertieften und befestigten Canal, wclcher heute den Namen Asmaki ftihrt, stent 
er mit dem Sec von Karla in Verbindung, nirumt dessen Wassertibersehuss auf und fiihrt ilm an den Salam- 
vria ab. Die oft ausgesprochene Ansiclit, der Sec von Karla empfange scin Wasser von Salamvria, ist 
unrichtig. Er wird viclmehr dureh zahlreiche Wasserfadcn gespeist, die ihm aus der Ebene und vom Gebirgc 
her zufliessen und zur regenreichen Jahreszeit sein Niveau soweit erhiihen, dass ein Theil des Wasscrs in den 
Asmaki eintritt und den Lacus Nessonis ftillt. Der Asmaki spielt also die Rolle eines Regulators fur den See 
und hindcrt eine wcitcrgehende Versumpfung der Ebene. Dcr See von Karla, ist nur nach S. und 0. von 
felsigen Ufern umgeben, nach N. verflacht er sich in die Ebene, und besitzt in diesem Theile keine bestan- 
digen Contouren. Miichtigc Bolster niedriger Sumpfgewiichse bedecken den grossten Theil dcr Oberflache, und 
zwischen ihnen ragt eine kleine Kalkklippe auf, die schon Strabo in seiner Beschrcibung des See's erwahnt. 
Seines Fischreichthumes wegen war der See schon im Altertlium benihtnt, und. in den kleinon Dorfern an 
seinen stidiistlichen Ufern bildet heute noch der Fischfang den Ilaupterwcrb. Der Lacus Nessonis besass zur 
Zeit meiner Reise (Ende September) kcinen freien Wasserspiegel, sein seichtes Becken war ganz mit Schilf 
uberwuchert. 

Aus dieser Sumpfregion hebt sich die Ebene allmalig nach W. und NW. zu ciner mit ausgedchnten 
(jcriillrnassen bedeckten Terrasse empor, die sich an den friiher beschricbeneu llohcnzug anlcgt; dcr Salam- 
vria hat sich ein tiefes Bctt darin ausgcgraben, und cinzclne Fragments von der Hauptmasse abgelost, so 
aueh jenc isolirtc Scholle, auf wclchcr das wedcr dureh Natur noch dureh Kunst bet'estigte Castell von 
Larissa steht. 

Nach dieser fliiehtigen Ubersicht iibcr die top<tgrapliischen Verhaltnisse des in Rede stehenden 001)101,08 
will ich in Ktirze darzustcllcn versuchen, was mir iiber dessen geologischen Bau bckannt geworden ist. Ich 
werde dabei nur ganz im Allgcmeinen dem Verlaufe meiner Ronton folgcn, da die grosse Einformigkeit des 
Terrains cs nicht wunschenswerlh crscheinen lasst, ein dctaillirtcres Reisejournal vorzulegen. 
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II. G-eologisches Beobaohtungsmaterial. 

1. Die magnesische Halbinsel und <las Pellon-MayroYuni-Gebirge. 

Urn die Vcrhaltnisse im siidlichstcnTheil der magnesischen Halbinsel kenncn zu lcrnen, wo man nach den 

Berichten Virlet's1 tlber das benachbarte Skopelos am ehesten erwarten durftc, stratigraphisch borizontirbare 

Ablagerungen aufzaflnden, verliess icb Volo mit einer Barke, in der Absicht, in Tricheri an's Land zu gelien. 

Ein hef'tiger Gegenwind machte cs aber unserem leichten Fahrzeuge unmOglich, in den Canal von Tricheri aus- 

zulaufen; wir mussten in der Slldostecke des Golfes Schutz suchen und legtcn in Mylina an. In der mannig- 

faltig geglicderten, buchtenreichen Halbinsel, welclie wie ein machtiger Qnerviegcl den Golf von Volo nach S. 
abschliesst, fallt vor Allerd ein steiler, seharfzackiger Eamm auf, der bei einer durchschnittlichen Breite von 

einer halbcn Mcilc in dem Mte. Bard/.oghia cine Iliilie von 2200' errcicht. Er besteht in seiner ganzen Ausdeh- 

ming avis grauem, zerkliiftetem Kalk und ersclie.ini als cine Fortsctzungjcncs Kalkzuges, der vora griechischen 

Festlande her mit dem Cap Stavros in den Canal von Tricheri bincinragt. Parallel mit ihm verliiui't ein zweiter 

Kalkzag, welcher die Nordspitze der kleinen fusel Halates (Salzinsel) und der schmalen, westlich davon 

Hegenden Landzrmge bildet und auf dem Festlande bei Mylina ausstreicht. Die dazwisehen tretenden flacben, 

bewaldeten B8ben bestchen aus Gliinmerschiefer, der auch die schmale Landbrtlcke zwischen dem Gebiete von 

Lavkos und der Halbinsel von Tricheri zusammensetzt. Die Kalke von Mylina mid Halates bilden cine nach 

Slid verfliichende Lagermasse innerhalb dieses Schieferoomplexes, und fur die Kalke des Mte. Bardzoghia 

konntc das Eine wenigstens festgestellt vverden, dass sic an ihrem Sudwestrande an der Basis der Schiefer 

von Tricheri liegen. An den steileu Kustenvorsprungen, wclche man vor der Einfahrt in den Golf von Volo, 

iistlich von Tricheri passirt, sieht man die Kalke in wohlgeschichtetcn unter 30° geneigten Banken deutlich 

unter die nach NW. verfliichendcn Schiefer von Tricheri cinfallon. 

Der gauze siidliche Abschnitt der magnesischen Halbinsel von Lavkos bis Propandu besteht aus krystal- 
linischcn Schiefern mit concordant eingelagerten Masscn von grobkornig krystailinischen Kalken. Ein Marmor- 

lager von grosserer Ausdehnung passirt man auf dem Wcgc von Lavkos nach Promiri, und ahnliehe Vorkomm- 

nissc wicderholcn sich weiter in Nord bei Metochi und Argalasti. 

In der aus Schiefer bestehenden Region ist das herrschende Gestein ein grunlieh-grauer, quarzreicber 

Glimmersohiefer, der an der Grcnze gcgen die Marmorlager in Kalkgiimmersehiefer libergcht. In typischer 

Kntwicklung und in grossen, schttnen Platten brechend, finden sich solehe Abanderungen in den beiden tiefen 

Thaleinschnitten nbrdlich und siidlich von Propandu. Als Einlagerungen von geringer Machtigkeit erseheinen 

besonders in dem westlichen, der Kiiste genaherten Hohenzng liiiulig Hornblende und Chlorit fuhrende 

Gesteine, zwischen Promiri und Metochi auch echte Cnloritsehiefer, welchc ganz erfiillt sind mit kleinen Mag- 
netittctracdern. Feldspath fuhrende, gneissartigc odor massigc Gesteine fehlcn in diescin Gebiete. Auf fall end 

ist die gcringe Wider start dsfahigkeit dicser Schicfergesteinc gcgen die zerstCrenden Einfltlsse der Atmospha- 

rilicn. Auf dem flaehhiigcligen Plateau von Argalasti, welches sich terrassenformig zwischen den hoheren 

Gcbirgsriicken der Ostkiistc und den Golf von Volo einschiebt, ist der Bodcn auf wcile Strcckcn bin mit roth- 
brauncn, thonigen Wacken und ticfrothem Humus bedeckt, aus dem nur in tiefercn Wasserrissen Schollen von 

halbzersetzten Schiefern zu Tage tret en,  die tiber die Bcschaffenheit des Grundgebirges  Anfschluss geben. 

1 Notes geologiques sur les Sporados scptcntrionalcs, in Boblaye et Virlet, Expedition scientif. de Moree, 1834, 
p. 288. 

2 Zwischen diesen dttnngesohiohteten homogenen Chloiteohiefern treten in untergeordneten Lageo gelblichgrline, ooli- 
thisch-kornigo Gesteine auf, die nach den Untersuohungen des Herrn F. Be eke vorwiegend aus Epidot bestohen. (Sitanngs- 
ber. d. kais. Akad. d. Wiss., mathem.-naturw. CI. LXXVIII. Bd. 1878, p. 425. 
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188 Friedr.ich  'Feller. 

Reicblicbc Rcimengungen von Schwefelkies, der gewohnlicli in Brauneisenstein utngewandelt in den Schiefern 

sowolil, wie aucb in den sie begleitenden Quarzlagern als accessorischer Bestandtheil auftritt, mogen hier in 
erster Linie Ursacbe dicser weitgehenden Zersetzungs- und Umwandlungserscheinungen sein. 

Die Lagerung ist in dem ganzen Gebiete flach und wenig gestSrt. Die Schichten fallen nach einer grOsseren 
Anzahl iibereinstimmender ISeobacbtungen nach Slid, verqueven also den inNW.—SO. orientirten Langskamm 
der magnesischen Halbinsel. 

Als ein bcsondcrcs Glied der im Vorhergehenden geschilderten Sehiehtgruppe sindnocli die Serpentine von 

Neochori zu erwahnen. Sie durehsetzen in einer breiten, nordsiidlicli strcichendcn Zone gangformig die nach 

S. und SSW. verfliichenden Glimmcrschiefer ira 0. von Neochori. Ein erlibhtes Interesse erhiilt dieses Vor- 

kommen dadurch, dass die Serpentine liier in Gcsellschaft von Diallaggesteinen auftreten, und zwar unter Ver- 

hliltnissen, welcbc auf genetische Beziehungen zwiscben beiden schHessen lass.en. Neben Stttcken von frischen 

Diallagfels findcn sicb solche, in dcnen man den Beginn der Scrpentinisirung und die in ilirem weitcren Fort- 
scbreiten gebildctcnllmwandlungsproductemakroscopischbcobaohtenkann; anderorscits zeigcn Brucbstiiokcvon 

anscbcincnd homogcnein Serpentin noch die obaraktcristisobcn Spaltungsflaclien der Diallagindividucn. Dabei 

sind die frisclien Diallaggesteine, wio man das an dem bczeiohneten Aufschluss deutlieb beobaebten kann, in 

unregehnassig begrenzten stockformigen Massen so in den Serpentin eingebettet, dass es den Ansebein gcwinnt, 

als bilden sie den inncrsten, unveranderten Kern einer in Serpentin umgcwandeltcn Gesteinmasse. 

Der in Serpcntinen als aceessoriscber Oemcngtheil so hilling- auftretende Ohromit ersebeint bei Ncocbori 

zu grosseren nesterformigcn Massen concentrirt, welche Gegqnstand eines lebhaften Abbaues gevvordcn sind. 

Die. giinstigen Erfolge dieser Arbeitcn veranlassten verscbiedcne Scliiiri'ungsversucbe in der Umgcbung, die zu 
wcnigcr betricdigendenRcsultaien gefUbj't haben. Es ergab sicb biebei nur, dass Diallaggesteine und Serpentine 

in dcrsclbcn Association, aber in beschriinkterer Ausdebnung aucb im Nordwesten von Ncocbori auftreten. 

Von Neochori gcgen Nord gewahrt man einc Keibe scbrolfer aber nicbt sehr holier Kalkberge, die allmalig 
zu den Siidgehiingen des Pclion aufsteigen. Sie gchorcn cinem Kalkzug an, wclcher von Ivalanera, bis an die 

Kiistc des iigaisehen Mceres rcicht, also die ganze Breite der Halbinsel verquert. In seinem iSstlichcn Thcile, 

y4 Stunde nordlich von Propandu ist genau an der Grenze von Sehicfer und Kalk ein tiefes Elussthal ein- 

gesebnitten, das eincn klarcn Einblick in die Lagerungsverhaltnissc gcvviilirt. Unter woblgeschicliteten, nach 

SO. geneigten Glimmerschiefern, dercn Schichtkiipfe treppenformig in das Thai absleigcn, treten hier an dem 

rcchten Thalgehiinge, ctwa in halber Hbhe, dickc Biinke eines grauen kryslallinisehen Kalkes bervor, die nach 

derselben Riclifung einfallen. An der entgegengesetzten nordlichen Tbalwand erscheinen die in dieser Richtung 

aufsteigenden kalkbanko selbstverslandlich in griisserer Maclitigkeit entblosst und reiehen bis auf den etwa 

350'" lioben felsigen Kamm, wclcher sich nordlich liber die Tballinie erhebt, empor. Neben den unter 20° 

geneigten Scbicbtflachen erscheinen bier nocb senkrecbte Absonderungsllaehcn, welcbc einer Zerkliiflling 

cntsprcehen, die mit grosser Regelmassigkcit in ostwestlicbcr Richtung durch den ganzen Kalkzug hindiirch- 

setzt. Die Kalke brechen in Eolge dessen in senkrechtcn Wanden ab, vor denen wie ricsigc Mauern einzelne 

Kalkfragmente steben, welche dem in Zickzackwindungcn hiuanklimmcnden Pfad nur schmale Durchgange 

ilbrig lassen. Dieselbc Erschciuung liisst sich im wcstlichcn Theil des Zugcs beobaebten und ihr verdankt 

Miliaes seine reizende Lage an dem Ziisa.minenilu.sse zweier Giessbiiche, die in dem zerkliiHelen Kalk eincn 

wcitcn in NW. von steilen Wanden begrenzten Thalkessel ausgehohlt haben. Da die zablreicben Spalten und 

Kliiltc der Vegetation geniigende Ualtpunkte geben, so zeigt dieses Gebiet nicht den wilden Cliarakter andercr 

Kalkterrains. Hal, man die linksseitige Anhiihe ersticgeu, so stossl, man bei den erstcn Hiiusern von Tsanga- 
radiaes auf das Licgende dieser Kalkc, grUnlichc, quarzreicho Glimmcrschiefer, die in iilinlicben Varictiiten 

1 Liber die Gestcinc von Neochori liegen nun eingehende, petrographisehe Studien von Herrn F. Becke vor: Mineral. 
p*trOgr, Mittheil.; heruusg. von (i. Tschermak. V\ ion 1878, p. -17;!. In deivselben Ahhaiidlimg woi'den aUttb die librigen 
SerpsntinvopkoimminiBse TlieasaUena (Eeramidi, Sklithro, Pblydbndrj und Kiirbiil) nach den von mir gsesanxmelten Materialmen 
ansfUhrlich besprochen. 
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Geologische Beschreihmig des sudostlichen Thesmlien. 189 

audi im Ifangenden vorkommen. Wir kdnnen also diesen Kalkzug, der an manchcn Stellen fast eine Meile bvcit 

sein mag, mit vollcm Recht als eine concordante Einlagerung in den Glimmerschiefer betrachten. 

Tsangaradiaes, das aus i'ilnf oder seeks geirennlen an den Gehiingen kleiner Thaleinschnitte zerstreuten 
Golonien bestehl, gehdrt sckon der Ostabdaehuiig des eigentliclien Pelion an. Wir bctreten bier den land- 

sehafllieh seliiinsten abcr goologiseh einibrinigsten Theil des magnesischen Bandgcbirgcs. Auf deni Wege von 

Tsangaradiaes nach Zagora begegnet man keinem anderen Geslcin, als wcielien, lialbzersetzten Phylliten, 
wechsclnd mit liarteren Banken von gninen ehloritischen Glinimersehiefern, die anfangs naeli Slid fallen, all- 

malig abcr in die NW.—SO.-Streiehungsrieblung, vvelcbo den centralen Theil des Pelion zwischen Kissos, 

Zagora, Dracbia und l'ortaria belierrscbt, einlcnken. An niehrcren Punktcn koinnien grdssere Quarzgangc zu 

Tage, so bei Kissos und Zagora, wo sic ncben anderen tcchniscb kaum verwertbbaren Erzen in reicherer 
Menge silberhiilligen Bleiglanz i'iibren, vvelcbcr aucb vor liingerer Zeil eine bedeutendere bergmannische 

Untcrnehmung in's Leben gerufcn hat. fleute gcbeu nur noch die vollstiuidig ausgcpliindcrten Ruinen der zur 
Vcrluittung der Erzc bestimniton Bauten im Thai von Zagora davon Zeugniss. 

DieWestscite dcsPclion ersehcint ctvvas niannigfaltiger gegliedert durch dieKinschaltung grdsserer Massen 
krystallinischcn Kalkcs, (lessen schroffc, na,eklc Komien in der uuifallendsten Wcise mit den sanften Schiefer- 

gebiingen contrastircn. Ein solehcr Zug von bedeutender Breitc erhebt sich iiber der Ebene von Leehonia, 

steigt nach Draghia auf und setzt, sich rasch verschmalernd, nach 0. iiber llagios Lavrentios fort. Fane zweite 

Masse folgt dem Thai von Makrinitza, das in seinem obercn Theil die Grenze zwischen Schiefer und Kalk 

bildet und zieht die Ebcne von Volo uinrandend iiber die Diirfer Volos und Goritza nach dem fclsigen Cap, 

.•lufdeni die Mauern des alten Denietrias steben. Kin drittes, wenig maehtiges Lager slreicht durch die bciden 

Gipfel des Pelion hindureh. Diese deutlich kornig bis lialbkrystalliniscli ausgebildeten Kaike sind in dicke 

Banke gesondert, manchmal auch diinnplattig gesohichtet, immer abcr von cigenthiimliehcn Zcrklliftungs- 
erscheinungen begleitet, welche die walire Sehielitstellung schwer erkennen lassen. Lichte, in's Bliiuliche 

ziehende Farbcn herrschen vor, doeh linden sich auch dunkle Varietiiten, welche an die bituminosen fossil- 

fiihrenden Kaike eretacischcr Ablagerungcn erinnern. An der Grenze gegeu den Schiefer stellen sich haufig 

gliiiinierfiihrende Lagen ein, theils reiner CipoWno, tbeilfi diinngeschichtete quarzfiihrendc Gesteine, die man 
als Kalkgliininerschiefer zu bezeichnen pflegt. An mebrereo 1'unklcn beobachtet man eine breccienartige Aus- 

bildung, in aulfallendster Weisc an dem klcinen Kalkzug auf dem Gipfel des Pelion. Eckige Eragmcnte eines 

<lithlcm graueaa Kalkes sind durch tboniges Bindemittel zusanimengehalten, das sich aus den leiclitcr zersetz- 

baren Partien des Kalksteines immcr wieder rogenerirl. An frischen Stiicken ist diese Breccienstructur kaum 

walmiehinbar, sic tritt erst auf Verwitterungsfliichcn deutlich hcrvor und ist daher an exponirtcn Punktcn, wic 

aul'deni Pelion-Gipfel in besonders aul'fallcnder Weise entwickelt. 

Kiir die Beurtheilung der Lagerungsverliiillnisse im Bereiche der llnuplerhebung dieses Gebirgsstoekcs 

liessen sich auf einer Route von Zagora, auf den Pelion-Gipfel und von bier iiber Dracliia, Portaria und Goritza, 

nach Volo einige Anbaltspunkte gewinnen, die ich dor leichteren IJbersieht wegen in der folgendcn Prolil- 

skizze zusainniengestellt babe. 

Gprit7,a,     l'orfarin 
jhnrtrn an        \ 

ttlten Dniirtjias     \ 

Pelion   'iH.W' 

(SW) 

Oi>lJ' von 
Volo 

Wmdnmjiles Tluilcre 
von Zagtrra 

Fig. 2. Idealer Durchschnitt durch den Q-ebirgsstock des Pelion. 

Im Thale von Zagora, nabe dessen Miindung, steben halbkrystallinischc, graue, stark zcrkliiftete Kaike 

an, die bis an's Meer reichen. Sie liegen concordant, auf dem Schiefercomplex, der den ganzen Ostabbaug des 
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190 Ffiedri-ch 'Poller. 

Pelion-Gebirges zusammcnsetzt. Dieser bcstebt aus grauen, quarzreiehen Glimmerschiefcrn, in wclche sich 

wiederbolt untcrgeordnete Lagcn cincr durch griinc, ehloritisch-talkige Beimongungen ausgezeichncten 

Schiefervarietat cinschaltcn. In dem unteren Thalabsehnittc sind diesc Sehicfer sehwach nach NO. gcncigt, 

Btellen sieh after bald steiler aufund fallen jenseits cinev kleinen Tcrrainwclle, welche demllauptgipfcl bstlieh 

vorlicgt, unter 45° nacb SW. ein. Dcr Sclicitel der Antiklinale, welche aus diesem Wechsel dcr Schichtstellung 

resultirt, liegt, bcilaufig 1300' unter dem Gipfelpunkte des Pelion. 

Die beidcn schrofifcrcn Fclsparticn, welche den Culminationspunkt dieses Gcbirgsstockcs bezeiehnen 

(1618•), bestehen aus den vorerwahnten Breeoienkalken, die als ein schmalcs, lifisenfOnniges Lager dem in 
NW.-SO. streichenden Schicfercomplexe concordant eingescbicbtct sind und mit diesem nach SW. verllaolien. 

lici Dracfaia und kings des im Schieferterrain veiiaufenden Sauinweges nach Portaria beobachtet man iiberall 

siidwestliclies Einfallen und liings des Abstiegcs von Portaria nacb Goritza ein Verfliiehen nach WSW. Bei 

Goritza verquert man im Hangenden dieses Schichtsystcms eincn breitcu Kalkzug, der, die Ebene von Volo 
umrandend, hart am Fussc des Pelion hinlauft. Sein stcil in's Mcer abstiirzendes .Siidende ist durcb die zahl- 

reicben Steinbriiche aufgcschlossen, welche das Baumatorial fiir die Stadt des Poliorkctes geliefert baben. 

Die dunkel blaugrauen, mit lichtcren Varictaten wcchsclnden Marmore sind gut gescbiclitct und springen den 

Schichtflachen parallel leicbt in diinne, klingendo Flatten. Die nach SW. einscbicssenden Bankc sind am 
schonsten an der alten Strassc entblbsst, welclic liings der Kiisle von Volo nach Lccbonia I'iihrt. In den kiinst- 

lichi-n Aut'scbliisscn obcrbalb dieses Fabrwcges sind sie von gedriingt stehenden, senkrecbten, nordsiidlich 

Streichenden Clcavagefliiehen durchsctzt, welcbe die Structurverhiiltnisso dieser Marmore so vollkommen 

beberrschen, dass sie auch auf der Vcrwittermigsoberflache von anschcinend compacten Kalkkbrpern in eigen- 

(biimliclien, zu parallelcn Systemen angeoi'dncten Furcbcn, die in nordsiidliclier Richtung verlaufcn, zum 

Vorschein kommen. 
Wendet man sich von Portaria nacb West, so gelaugt man zu jencni Auf'scliluss, den man schon von Volo 

aus als eine wilde, zerrissene Felspartic zwischen Makrinitza und Portaria aufragen sieht. Er bcstebt aus 

meterdicken Biinken eines barten mit Quarzadern durebvvobenen Glinimcrsohiefers, welche durch eincn Quer- 

brucb in einer Hbbe von mehr als 100' entblosst vverden. Zwischen die woblgeschicbtcten Glimmcrscbiefer 

schalten sich an fangs diinne Lagen eines grauen, feinkrystallinixchcn Kalkes ein, die aber bald zu maebtigeren, 

mcbrere Fuss dicken Bankcn anschwellen. Der ganze Complex fallt unter 40° nach WNW. ein. Fiilirt man in 

dieser Richtung das Profil weiter, so kommt man in eine sclimalc Scbiefcrzone, ' in wclcher die Hauser von 
Makrinitza licgen und dann in eine wilde Thalsehlueht, an doren reenter Seite schon die scbarf abgesetzten 

Schiehtkbpfe einer grosseren, nacb der ebon bezeichneten Richtung einfallcnden Kalkmasse siehtbar wcrden. 

Wir befinden uns bier in der Fortsetzung der Kalke von Goritza, die von dem Cap Demetrias anslaufend, in 
cincm flacben Bogcn das Schiefergebiet von Portaria-Makrinitza uinranden. Sic folgen biebei in ibrem Streichen 

vollstiindig dem Vcrlaufe dcr Scbicfergrenze, da sie von dem an ibrer Basis liegenden Scliiclitcomplex bei 

Demetrias nacb SW., bei Goritza ungefiibr nach W. und bei Makrinitza nacb NW. abfallcn. Die Kalke von 
Demetrias-Makrinitza stehen also zur Nordwestabdachung des Pelion genau in demselben Verliiiltnisse, wie 

der Kalkzug von Miliaes-Propandu zu dem 'Sudostabfall dieses Gcbirgsstockcs. liber die Stellung der 

dazwischen liegenden Kalkmasse von Lechonia-Drachia ist mir nur so viel bekannt geworden, dass sic bei 

Dracbia von den nacb SW. einfallcnden Schiefern untertcuft wird.  Es gebt hicraus allerdings noch nicbt hcr- 

' Als hangendstes Glied dieser Schieferzone trcten im Ursprungsgebicte des Thales von Makrinitza unmittelbar an 
der Basis dcr Marmore, eigcnthi'imlichc bunte, grtin und violctt gefleekte Schiefergesteinc auf, die ioh in derselben Aus- 
bildung nur bei Vcneto, hier aber im Wechsel mit dieliten, grauen und gebanderten Kalken wicder gefnnden liabe. Ilerr 
F. Becke bezcichnct sie (Sitzungsbcr. d. kais. Akad. d. Wiss. LXXVIH, p. 427) als Phyllite, „die vorwiegend aus farblosen 
Glimmcrschuppcn bestehen; die violetten Streifen werden durch massoidiaft eingclagerte Eisenglanztiifelchen, die griinen 
durch Ziige von Chlorit hervorgebracht, welche kleino HSufohen von Epidotkrystallen umschliessen". Im iiusseren Habitus 
erinnerten mich diese Gcsteine lebhaft an die bunten, gefleckten und gcbanderten Schiei'ergestoine des Taunus, wie sie z. B. 
am Pusse des Feldberges bei Wiesbaden anstehen. 
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Gcologischc Beschrcibung des siiddstlichen Thessalien. 191 

vor, ob sic einc concordantc Einlagerung, oder eincn hbheren, den Sohicforcomplex aufgelagerten Horizon 1 

bildet. 

Die Sehiefer, welche den Kamm des Pelion nach NW. fortsetzen, liegen iiber den Kalken von Makrinitza. 

Sic treten im Norden der Stadt in die Ebonc von Volo lieraus und scnden einen solunalen, rasch sich aus* 

keilenden Streifen gegen den Kalk von Kaperna. An boiden Punkten beobachtct man NO. -SW.-Streichen mit 

Einfallen nach NW. Die Kalke von Kaperna, wolchc cin kahles, Hiifruehtbares, gegen den Hoc von Karla stcil 
abstlirzcndes Plateau bilden, zeigen dieselbe Schiehtstellung. 

Steigt man aus der Thalschlucht bstlich von Kaperna in's Gcbirge auf, so gelangt man bei dcm Dorf'e 
Kerasia l an die Grenze des vorerwalintcn Schieferdi strides und der Kalke, welchc den felsigen Ostrand des 

See's von Karla bilden, nnd von da in einer Zone von durchschnittlich einer Meile Breite bis an die Klistc des 
iigaisohcn Mccrcs fortsetzen. Diese Kalke, welche mit jenen von Kaperna einen zusammonhangenden Gesteins- 

complex bilden, sind von denim Siiden auftretenden Marmorlagern petrographisch wohl untcrschieden. Sic 

sind durch lichte Farbentone ausgczeichnet und tragen oft auf weite Strecken bin jene weissen Verwitterungs- 
rindcn, die bei dolomitischen Kalken aufzutretcn pflegen. Bei Kerasia stehen Kalke von milchwcisser Farbo 

an, in dcm Kalkriff obcrbalb Vcneto blaulichgraue, dunkel gebandcrte Varietaten. Sic sind fast durchwegs von 

dichtcr Tcxtur, selten deutlich gescbiclitct, und zerfallen auf dem Gebirgskamme, tiber welchen dor Weg von 

Kerasia nach Veneto fiihrt, in ein wirres Haufwerk von grosscn, eckigcn Blocken, zwischen denen sich kleinere 

Bestando von Eichen nnd Buchcn ausbrciten. Bei Veneto schiebt sich ein grbsserer Schiefcrzug in diese Kalke 

cin und die wiedcrholtc Wcchsellagcrung bcider, wie man sic in den klcincn Thalfurchcn nordwestlich von 

Vcneto beobachtct, beweisst, dass audi diese Kalkmasse aLs cine mit den .Schicfern glcichalterige Ablagerung 

aufzufassen sci. Die ttchicfer, welchc uumittelbar bei Veneto in Aachen mit 15° bis 20° nach SSW. fallenden 

B&nken anstehen, sind dunkle, krummflachigc talkige Glimmerschicfer, in welche hilling Lagcn von dlinn- 

geschichtcten hunten, gcilccktcn und gestrciften Thonschicfern und eigenthlimlichen Grtlnschiefern ein- 

geschaltct sind. Die zahlreichen Kalkzfige im NW. von Veneto streichen ostwestlich und fallen sammt den 

Schiefern nach S. Einc Stundc nordwestlich von Veneto beobachtct man zum letztcnMalc deutlich dieWcchsel- 
lagci-ung von Kalk und 8chiefcr, dann wird der Kalk das vorhcrrschende Gestein bis nach Keramidi, wo 

nordostlich von dcm Dorfe die letztc Kalkklippe in's Meer vorspringt. 

Ilier liegen an der Basis diescr Kalke und zugleich des ganzen Schichtcoinplcxcs zwisclien Kerasia-, 

Veneto und Keramidi, dunkelgrune amphibolitischc Schicfer, welche in Keramidi selbst in schwach geneigten 

Banken anstehen. Sie breohen in grosscn, cbenen Plattcn, die das Material zu den primitiveu Dachern der 

lliittcn des Dorics gclicfcrt haben. Thalabwiirts vvecliscln sic mit normalcn Gliminerschicfern, welchc bald 

allein herrschend wcrden, und bis an die Kliste hinabreichen. Nahe der Thalmiindung sind sic stcil aufgerichtct 

und umschlicssen gestrccktc, linscnionnigc Lager eines dunklcn vcrkiesclten Serpentins, der in der Thalsohle 

in cinzelnen hiirtercn Banken mit NO—.SW.-Htreichen aus dcm wcicheren Schicfergestein hcrvortritt. Die- 

selbcn Bildungen wiederholen sich in dcm benachbarten Thale von Sklithro. 

Wir befinden uns bier bcreits im Gcbiete jenes Gebirgsstockes, den die heutigen Griechen mit Bezug auf 
die aiisgedchntcn dunklcn Waldungcn, welcbe ringsiun seine Gehiinge bedecken, Mavrovuni nenncn. Der 

Kiistenstrich zwisclien Keramidi und Polydcndri, der vorwicgend aus Schicfer besteht, ist die am dichtcsten 

bewaldetc Region; das innerhalb dieses Gcbietes liegendc Sklithro erfrent sich seiner herrlichcn Laubwiihlcr, 

vor Allein seiner schonen Eichen wegen, einer besondcren Bcriibintheit. Erst von Polydendri ah wird das 

Terrain offener und der Bcobachtung zugiingliclier; auf dcm Wegc von Polydcndri nach Askiti erhiilt man 

sogar ein ziemlich klarcs Protil durch einc lnannigfaltige Schichtreihc von .Schicfern, Kalken, Serpentincn 

und Tuffen, wie sie in iihnlichor Entwickluug in den siidlichcren Gebirgsabschnittou nirgends zu beob- 
achtcn ist. 

•> Kerasia, cin aus wenigen Hiitton bestclicndos, von Griechen bewoluites l>orf, 1 Stunde (dirccte Eiitfcrnimg-) im Siidcn 
von Veneto, 1800' iibor Volo. 
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192 Fricdricli  Teller. 

Sklithro licgt in Glimmcrschiefcrn, die naeli W. und NW. cinfallcn. An dcm rechten Thalgehiinge 

schalten sich, etwa 100' obcrhalb Sklithro, griine Scbiefcr und Serpentine ein, welche von zclligcn Wacken 

und verschiedenen metamorphiscben Mineralbildungen an der Scliiefer-Serpcntingrenze bcgleitet werden. 

Die Thalscheide befitebt wieder aus Glimmerschiefer, cbenso der zweitc hbhere Kiieken in NW., wo sic 

Feldspath fiihren und zu cigenthiimlichcn, kaolinischen Zersetzungsproducten zerfallcn, die in wcithin srolit- 

baren, weissen Aufschliissen entbliisst sind. An dicscn zweiten Schiet'errticken scbliesfft sich ein nach W. 

abdachendes, flaehes, mit Culturland bedecktes Plateau an, aufwelchem, etwa GOO'iiber dem Meere, Poly- 
dendri liegt. 

(OSO) 
KalkTugvun .-IrX'ifjt 

IW N.W.) 

Fig. ;). 1'rofil von Polydendri nach Askiti (NO.-Abhang dor Mavrovnni). 

Hier wicderbolcn sich, dem Glimmerseliiefer aufgelagcrt, dieselbcn waekenartig zcrsetzten, thonigen 

Gesteine, wie oberlialb Sklitliro, und zwar inVerbindung mit Scrpontinen, welclie hartere Knollcn von frisclien 

und scrpentinisirtem Diallagfels umscliliessen, und grlinen Tuffen. Nebcn harteren Knollcn von Diallag und 

Serpentin finden sieb, in Rollstiieken liber das Ackerland zerstrent, Stiieke von Granatfels und verschiedene 

nicbt naher bestimmbare verkiescltc Umwandliingsproducte, die offenbar zur Serpentinbildung in Bezichung 

steben. Auf diesc Bildungen folgt, bevor man in das Thai von Polydendri absteigt, cine Bank von gclb- 
liehem fcinkrystallinischen Kalk und dariiber ein dunkler, kruinrnsehaliger, quam-eicher Glimmerschiefer, der 

liauflg Muggeln von wcissem Kalkspatli fiihrt. Die Tlialsoldc verlauft wieder in grlinen Tuffen, deren ticf- 

rotbe, thonige Zersetzungsproductc an der Tlialmiindung in steilen Wiinden entbliisst sind. An der linken 

Thalscite aufsteigend, gelangt man iiber den Tuffen in ein zwcites, uiachtigcrcs Lager von kornigem Kalk, 

iiber welchen zuniichst griine Schiefcr und Serpentine und dann abermals in einor ziemlieh machtigen Lage 

die grlinen Tuffe der Thalsohle folgen. Sie sind hier in massige Banko gescbielitct, und weniger stark 

zcrsetzt, als die Gesteine der beiden friiberen Tuffniveau's; dooh zertallen sic aueh hier leieht in poly- 

gdrische mit Oxydationsfl&chen bedeckte Bruehstileke. Die an der Basis der Tuffe und Serpentine licgen- 

den krystallinischcn Kalke sind liings der Gcst.einsgrenzo in rothbraune, thonige Wacken mngewa.ndclt, 

welclie jenen von Sklithro und Polydendri so vollkommcn ahnlich sind, dass man bcide Vorkommnisse 

auf dicsclben Entstchungsursachen znriiokfiihren miichte, obwohl weder bei Sklithro noeh bci Polydendri in 

dem starkbedecktem Terrain Kalkeinlagcrungcn zu beobachtcn waren. In den tiefcinschneidenden Terrain- 

furchen, in welchen hier der Weg verlauft, erscheinen iiber den griinen Tuffen stark zerselztc, grauc 

Glimmerschiefer, welclie bis nach Askiti fortsetzen, wo sie von dem Kalkzuge, der die Ruincn von Mcliboes 

tragt, liberlagert werden. Die einzelncn Glieder dieser Schichtreihe liegen concordant tibereinandcr und 

fallen mit flacher Neigung nach WNW. ein, so dass kaum ein Zweifel dariiber bestehcn kann, dass die 

Glimmerschiefer,  Marmorc,  Tnffe und Serpentine zu  eincm glcichalterigen,  allerdings  nicht wciter bori- 
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Geologlsche Besclweibimg des sildoMichen Thessalien. 193 

zontirbarcn SchichtcompLex  zusainmcngehoron.   Wie wir im Folgcnden sehen  werden,  findct  dcrselbe  im 

Ossagcbieto, in den zwischen Thanatu und Kokkinonero entvviekelten Schiehtfolgen eine unmittelbare Fort- 

setzung.1 

streicbenden Zugc  in  das  flachwelligo Die Kalke von Askiti sctzen in einem breitcn nach NNO 

Schiefergebiet fort, (lurch welches die orographische Gronze zwischen Mavrovuni und Ossa vcrlauft, und 

werden hier von einer tief eingesenktcn Thallinie, die von den beiderseitigen Gebirgsgehangeu ihre Zufllisse 
sammelt, dnrchbroehen. In den engen, halbvcrstlirzten Defile's des ira Kalk verlaufenden Thalabschnittes bat 

man Gelegeniicit, ausgezeichnetc Beispiele ftir die Bildung von Tulfabsatzen aus den im Kalkterrain circu- 

lirenden Tagwiissern zu bcobachten. An zahireichen Stellen iinden sich am Fusse der steilen Thalwande 

niedere Tuffhttgelj bestehend aus einem loekeren, gelblichen Kalktuff, der ganz erfiillt ist mit Blattabdrllcken 

und Schalenrcsten von Landconehylien (Helix, Clausilia, Pupa etc./. Sie sind nach Art von kleinen Schutt- 

kegeln an wasserlcitende Spalten oder Frosionsfurchen der Kalkwiinde angelegt und erreichen im Durch- 

schnitte cine Ilohe von 2—8•, An den grosseren, von Wasser iiberrieselten Tuffhiigeln kann man den Vorgang 
der Incrustation von Pflanzen und Conchylienrcsten in seinen verschiedenen Stadien thatsachlich beobachten. 
Das Hochwasser zerstort immer einzelne dieser Tuffkegel und schleppt die Trtimmer an die Kiiste hinaus. 

Bcim Anblick soldier isolirter Blockc, die oft einen bedeutenden Dmfang haben, kOnnte man leicht verleitet 

werden, an Bliittertuffe zu denken, die aus tertiaren Bildungen des Gcbirgsrandes ausgeschwemmt wurden. 

Fine genaucre Betrachtung der Einschlusse wiirde jedoeh bald iiberzeugen, dass das Material fur die Incru- 

station aus dem Thalgebicte selbst stammt, und dass man es mit vollstiindig recenten Bildungen zu 
thun liabe. 

An der Miindung dieses Thalgcbietes, V/t Stundcn ostlich von dem hoch liber der Thalsohlc liegenden 

Askiti, linden sich Abiagerungen, fllr die wir cin hohercs Alter in Anspruch nelimen miissen. Es sind lose, 

gelidich-graue, glimmerreiche Sande, welche in einem schmalen Saume nordlich und siidlich von der Thal- 
mtindung die Ktlstc begleilcn, 60—80'an dem Gebirgsabhang emporsteigend. Sic weciiseln mit groberen 

Gcschiebemasscn und geschichtctcn Conglomerate^ unter welchen in dem tiefen Wasserrisse, der nahe der 
Kiiste von S. her in das Ilaupltlial einmiindet, graue plastische Thone mit zerdriickten i/e/«'a;-Scha]en zum 

Vorsclicin kommen. Die Abiagerungen tragen unzwcifclhaft fluviatilen (Jharakter und werden auch unmittelbar 
von den jlingcren Schuttmassen des heute hier ausmlindenden Flues systems liberdeckt. In den Sanden langst 

der Kiiste sowohl, wie in den thonigen Bildungen linden sich in kleinen, unziisammenhangenden Zligen 

schlechte blatterige Lignite, tecliniscli vollkommen werthlose Vorkommnissc, die aber nichtsdestoweniger 

im Stand® waren, die Aufmerksainkeit und Unternehmungslust der Anwohner auf das Lebhafteste zu 

erregen. 

Dieselben Abiagerungen hat Goreeix2 weiter im N. bci St. Katerini und im S., an einem nahe- 

liegenden Punktc, bei Polydendri aufgefunden. Sie gehoren also offenbar zum Verbreitungsgebiete jener 

vielfach unterbrochenen Zone jungmiocaner oder pliocaner Siiswwa.sserbildungen, welche den thermaischen 
Golf im W. umranden und neuerdings auch an dessen Ostkiiste, im Gebiete der Halbinsel Chalkidike, 

als jiingstes Glied der dort entwickelton lacustren und brakischen Tertiarablagerungen uacligewiesen 

wurden. 
Folgt man dem Hauptthale von Askiti nach W., so gelangt man aus den vorerwiihnten, felsigen Defile's 

an der Vereinigungsstelle zweier Biiche in eine Thalweitung, in wclclier, noch immer im Bereiche der Kalke, 
ein griechiches Monastirion licgt, und von hier langs des westlicheren Zweigthalcs allmalig aufwiirtssteigend 

1 In boiden Ablagerungsgebieten fttllt vor Allem das Auftreten von SedimentSrtuffen auf, wie wir sin in iilteren kry- 
stalliiiisolicn S«kiohtgruppen nicht YM sehen gewolint sind. HeM P. Becke (Tsc li B rm a, k, Petr. Mittli. i.e.) 1st geOeigt, die 
Tuft'e von Askiti fur Melapliyrtuffe zu lialten. Die Gtesteine sind iibrigens so stark zersetzt, dass die Mdglichkeit einer Ab- 
stauiuuing von Diabasgesteinen nicht ausg'eschlossen ist. 

a Bull, do la Soc. geol. do Prance,  111. ser. II. Bd.   1874, p. 402. 

Denksohrlftta dor nittthem.-natur-w. 01.   XL. Bd. Abhandlungen von Niohtmltglledern. Z 
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194 Friedrich Teller. 

in eine breite Einsenkung am Nordfusse der Mavrovuni mit dem Dorfchen Potamia.' Uber Potamia, das hart 

am Gebirgsrande liegt, keilen die letzten Auslaufer der krystallinischen Kalke von Askiti im Glimmerschiefer 
aus. Die Schichten fallen hier vom Gebirgsrande ab. Im N. erhcbt sich liber der Einsenkung von Potamia ein 

schmaler Bergrlicken, der aus gut geschichtetcn, nach NW. verflaohenden Marmoren besteht. Er schliesst 

sich im 0. und W. an das hohere Gebirgc an, in beiden Riciitungen im Glimmerschiefer ausgohend. Jenseits 
dieses Hohenzuges liegt eine zwcite, grOsscrc Depression, die frnchtbarc Kbcne von Aghia, die von der 
grossen thessalischen Nicdcnmg her als ein schmaler, (lurch Gcbirgsvorspriinge und Inselberge mannigfaltig 

gegiiederteF Ejord zwischen Mavrovuni und Ossa eingreift. Audi hydrographisch gehort diese Allnvialbucht 
zur thessalischen Ebene und /.war zum System des Asmaki. Bcdeutendere Thallinien miinden nur von der 

Nordscite, vom Ossa-Gehangc, ein, und unter diesen verdient vor Allen jene von Selitschani Erwahnung, welche 
bei Aidinly-Rejani einen griisseren Schuttkegel in die Ebene vorscbiebt. Dort, wo dieae Einsenkung die grosste 

Breite besitzt, zwischen Aidinly und dem kleinen Dorfe Kirmili, ragt aus dem griinen Culturlande ein nacktes 

Kalkriff auf, das aus zwei parallel laufenden von W. nach 0. gestreckten Hbhcnriickeu besteht, die durch 

eine sehmale Kalkbrucke miteinander in Verbindung stehen. Am Eusac dea sttdlieheren, tiefer in die Ebene 
hineinragenden Langarhckens, liegt, den Mavrovuni zugekehrt, die Ortscliaft Thesiani. Die Kalke fallen bei 

ostwestlichem Streichen gcgen den Osaa ein, und finden nach 0. ihrc Eortsctzung in den in derselben 
RiohtUBng gestreckten Kalklinsen, welche siidostlioh von Aghia, ana dem Scbiefor a.uftanchen, nach W. aber 

in den Kalken, mit welchen der zwischen Plesia und Kirmili nacli NO. vortretonde Gebirgsvorsprung endot. 

In der Anordnung dieser vereinzelten, ostwcstlich streichenden Kalkachollen kommt die eigcnthiirnlifdic, 

tectonische Quergliederung, welche, dem orographischen Streichen entgegen, die ganzc thessalischc Kllaten- 
kette beherracht, in auagezeichneter Weiae zum Ausdruckc. Da an der ganzen Nordabdaehnng der Mavrovuni 

von Askiti Uber Potamia nach Plesia allcnthalben nur nordlichc Fallri(ditungen beobachtet wurden, wa'hrend 
die Gneiaae und Glimmerschiefer des Oasa-Gehiingea im groaaen Ganzen nach S. verflachen, so liegt ea wohl 

nahe, das Depressionsgebiet zwischen Mavrovuni und Ossa als eine eingesunkene Muldc aufzufassen, inner- 

halb welcher die Kalke von Thesiani-Aghia als die zeratlickten Fragmente eincs ehemals znsammenhangen- 

den, grosseren, mit den krystallinischen Schiefergeateinen synklinal gefalteten Marmorlagers zu betrachtcn 

waren. 

An der Westseite der Mavrovuni sind grauc, quarzreichc Glimmerschiefer das herrschende Gestein. Durch 

Feldspathaufnahme gchen aie, ebenso wie im Ossagcbiete, httnflg in Gneiaae tiber. Bei Kukurava umachliessen 
die Glimmerschiefer Linsen und Muggeln von Quarz, die von den Glimmerlamellen so glciehmassig umhlillt 

wcrden, wie die Quarzfeldspathknoten im Augengneiss. Etwas weiter in N.; bei Kastri, streicht ein Marmor- 
lager in die Ebene hinaus, an desaen Grenzc sich cine sehmale Zone von petrographisch abweichenden 

(Jesteinen einschaltet. Es sind dunkclgrllne, harte Hornblendegneisse, die durch einen grossen Rcichthum an 

accesaorischen Mineralbildungcn ausgezcichnet aind. Daa Gestein ist undcutlich geschichtet, dagegen in der 

mannigfachsten Weise zerkltiftet und gegen den Kamm in scharfe, mit hellgraucn Flcchten hberwucherte 

Pfeiler aufgelost, Absonderungsformen, wie sie ziihe, massige Gesteine gewohnlich charakterisiren. Im N. 

schliesst aich an den kryatalliniachcn Kalk von Kastri eine Zone von dichten, homogencn Griinschiefern an, 

auf welche bei Plesia die gewohnlichen, quarzigen Glimmerschiefer folgen. 

2. Das Gebiet des Ossa. 

Im N. der ticfen Einsenkung von Aghia erhebt sich als machtigster Gebirgsstock in der alidlich vom 

Tempe-Thal liegenden Kliatenkettc der Ossa. Seine charakteristischen, das geologische Profil gewisscrmassen 

1 Die Kiepert'sche Karte bedarf hier einiger wosontlichen Correoturen: Potamia lie^t S. 20 0. von Aghia, am Nord- 
fusse der Mavrovuni, in dor Erw»ftenmg etoer 'I'liallinie, welche % Stunden nordostlicli von Kukurava cntspringt und dem 
ins aeg-aeisohe Meer ausmiindenden Thalsystem von Askiti zufliesst. Das zwisclien Kastri und Plesia in die Ebene hinaus- 
tretende Flussthal mit einer Ortsohaft des Namens Potamia, existirt nieht; der Gebirgsrand ist dort niegeads durehbrochen. 
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Geologische Benchreibung des sudo.stlichen Thessalien. 195 

vorbcreitendcn Oontouren und die grossen Aufbriichc zu bciden Seiten der Gipfelpyramide erleicktern 
wesentlich die Auffassung seines geologisclicn Baues. 

Die Slidabdachung steigt so rasch aus der Ebene von Agliia cmpor, daws sic die Gipi'elrcgion vollstandig 
verdeckt. Langs des bei llejani ausmundendcn Flusslbales, an dessen linker Seite ein bequcmer Saumweg 

in's Gebirge ftthrt, diirchsebneidet man eincn cinformigen Weclisel von Glimmcrschieforn nnd Gneissen, 

welche an der in schroffen Wandcn abbrcelienden reclitenTbalseite gut entblosst sand nnd mit flacli geneigten, 
oft wellig gebogcnen Schiehten vom Gebirge ab nacli S. und SSW. einfallen. Graue und griinliche Glimmer- 
sehiefer mit rostrotben Verwitterungsflaelien und scliieferige Gneisse mit blassgriinem Glimmer, sparlicbem 

Feldspath und unregelmassigen Quarzknoten, gewohnlich in diekere Banke gesebiehtet, bilden die kerrschen- 

den Gestcinstypen. Aufl'allend ist der rasche Wecbsel von ecbten Glimmerscbiefern und Feldspath fiibrenden 

Gesteinen. Die letzteren erscbeinen haulig nur wie untergeordnete Gesteinsabiinderungcn, in schmalen, 
kaum fussbrciten Lagen zwischen den Glinimersobiefcrn, so dass es leicht wird, beide Gesteinsausbildungen 
in einem Handstiicke zn erhaltcn. Quarz tritt in niachtigeren Lagermassen auf, welebe bie und da durch ein- 

geschaltete, glininicrige Zwisehenstratcn der Scbichtung parallel sicli platten, und so allmalig zu den Glimmer- 

scbiefern hiniiberfiikren. Am Fussc der durcb cine schone Platanengruppe ausgezeichneten, etwas vortretenden 
Anhiihe, hinter welelier in einer Einsattlung das Dbrfchen Selitschani liegt, streielit cine sclnnale Zone von 

krystallinisclicn Kalken und Kalkglininierschiefern durcb. Hie bilden cine Qoncordaate iMiilagerung inncrbalb 
des vorcrwalinten Schiclitcomplcxes und fallen mit mittlerer Neignng nacli S. 30W. An ihrer Basis liegen 

wieder Glimmerscbicfer und Scliiefergneisse. Erst in dem steilen, felsigen Kamm, der als unmittclbare Vorlage 
des Ossa-Gipfcls tibcr Selitschani aufsteigl, treten Gesteine von anderem Cliarakter auf. Es sind massig 

geschichtete, bartc Gneisse mit cigcntbiimlicli kbrnig- oder knotig-rlaseriger Tcxtur. Die im Qucrbrucbe in 
rundlichcn Dnrchschnitten erscbeinenden Feldspatbc werden von Hornblende und Chlorit in wclligen Lagcn 

umrandet, dazwischen liegen Quarzkorncr und licbte Gliinniei'scliuppen. Das Gestein ist ziibe und wider- 
stcht der Zersetzung lange; zablrcicbe Rollstttcke dessclben finden sicli in dem Schuttkegel von Aidinly an 

der Tbalmiindung. Audi diese Gneisse fallen nach SSW. ein. Der Weg von Selitschani nach Spilia ftthrt 
liber die niedrigeren, westlichen Vorhohen dieses Kammes in ein Hochthal biniibcr, in welcbem man etwa 
200' liber Selitschani die erstcn Goniferenbestiinde antrifft, und wendet sich dann, wieder allmalig anstei- 
gend, nach NW. gegen eine Einsattlung, von welcber das Terrain ziemlich rasch nach Spilia abdacht. Langs 
dieses Weges beobachtet man an melirercn Punkten nach SW. geneigte Scbicbten von Glimmersehiefer und 

schieferigen Gneissen, welche mit den festeren llornblendegneissen des Kammes von Selitschani wechsel- 

lagcrn. 

Spilia liegt ungefabr 500' tiefer als Selitschani. Schon in dem erstcn Theilc des Abstieges von der er- 

wahnten Einsattlung, wo zersctzte Schiefergneisse mit SW.-Fallcn anstehen, konunt der Gipfel des Ossa in 

Sicht, als ein ricsigcr Kalkkegel iiber die liachen Schieferriicken des Vordergrundes aufragend, wie dies die 

Skizze auf p. 6 darstellt. An den uns zugekebrten Steilwanden sind wilde, zerrissene und zerkliiftcte Fels- 

partien entblosst, unter welchen in einer breiten gegen den Gipfel fortstreichenden Zone wohlgeschichtete Kalk- 
banke sichtbar werden, die nach NNO. einfallen. Auf dem Gipfel selbst beobachtet man hart an dem Rande 
des Steilabsturzes unter 25° geneigte Kalkbilnkc, die nach K 30 0. vcrflaehcn. Sie werden hier von einer 

regelmassigcn 0. 10 N. -W. 10 S. streicbenden Cleavage durchsetzt mit steil ((if)0) nach S. 10 0. einschiesscn- 

denAbsondcrungskliiften. Die auf unserer Skizze dargcstclltc, nach SW. gewendete Steilseite des Gipfels ent- 
spricht also zweifclsohnc dem Schichtkopfe der Ossa-Kalkc. Ihni gcgeniiber, jenseits einer lief cinschneiden- 

den, 0.—W. verlaufendenTerrainfurche, liegt der Gneisskamm von Selitschani. Er ist wohl urn zwei Dritttheile 

niedriger als die Kalkpyramide des Ossa, und kebrt dieser cine Reihe scharf abgesetzter Schichtkopfe zu, 

welehe sich der Hauptmassc nach aus den in SW. fallenden, dickbankigen liornblendegneissen, die wir von 

Selilschani kennen, aufbauen. An ihrer Basis liegen, in der Einsenkung selbst, die gewohnlicbcn Scliiefer- 

gneisse und Glimmersehiefer. Kurz vor Spilia stosst man noch auf anstehende Felspartien, die aus grauen 

und griinen,  (lurch einen Scricit-ahnlichen Glimmer ansgezcichneten Schiel'ervarietaten mit nach SW. ein- 

z * 
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196 Friedrich Teller. 

fallenden Sehichtcn bestehen. Weiterhin folgt ein stark zersetztcs, zuni Tbeil mil; Aekerland bedecktes 

Sehict'erterrain, in wclchem liber Lagerungsvcrhaltnisse nicbts mebr zu bcobaehten i.st. In der queren 
Depression am Siidrande der Ossa-Pyramide sleben also die Kalkc dieses Gipfels mid die krystalliniscben 

Sefaiefer und Gneisse von Selitschani in abgebrochenen Sehiehtkopf'en einander gegcniiber, von der sie 

trennenden Einsenkung nach beiden Seiten in flach geneigten Schichten abl'allend. 

Die sanltcro Nordabdachung des Ossa-Oipfcls fttbrt nacb Spilia hinab, in cine zwcitc, viel tiefer liegende 
Einsenkung, welebe als ein scharf begrenzter Aussehnitt in der Prolillinie dieses Gebirgsstookes noeli in 

grosser EntfemuBg kenntlieh ist. Sie liegt noch vollkommen im Bereiche des Ossa-Kalkes, und lauft nacb W. 
und 0. in Tballinien aus, von denen die erstere in das Alluvialgebiet von Kiserli, die letztere nacb der Kiiste 

des agaischen Meeres absteigl. Mitten inne liegt als Wasserscbeide zwisehen beiden Thalgebieten eine king 

ges-treckte rnit Terra rossa ausgeiVdlte Mulde. Im N. erhebt sich liber diesen Einschnitt, eine forflaufende, stcile 

Kalkwand, welche an Stellen mil flacberer Boscbung, so nabe der Klause, durch wclcbe man nacb Tsehaitsi 
hinabsteigt, in eigeiithiimlioher Weise erodirt erscbeint; die Kalke sind in scliari'eckigc Fclskamme aufgcliist, 

welche durcb parallele Erosionsfurchen getrennt, reibenweisc nebeneinandcr steben. .Sie sind bier dtinnplattig, 

deutlich gescbicbtet und fallen mit sebr Hacher Lagerung nacb SSW. ein, also in cincr den Schiehtungs- 

verbaltnissen am Siidrande dieser Kalkmasse geradezu entgegengesetzten Kiehtung. 
Wir befinden uns hier schon nabe an der Nordgrenzc der in horizontalcr lliohtung nicht sebr maehtigen 

Ossa-Kalke; jenseits des Einsebnittes von Spilia beginnt scbon das ausgedchntc Gneiss- und Glimmersehiefer- 

tcrrain zwischen Ossa und Tempo, das offenbar an der Basis der Ossa-Kalke liegt, da die Gneisse und 

Seliiei'er dieses Gebietes nacb Beobachtungcn im Tbale von Kiserli nacb SVV. und SSW. einfallen. 

Auf den im Siiden der Einsenkung von Spilia aufsteigenden, sanftereji Gehangen, die unmittelbar zum 
Ossa-Gipfel hinanfflibren, sind machtige Massen von verkittcteni Gebirgsschutt aufgelagert, theils teste 

Hreccien, theils lose caeuiontirter Kalkschutt mit rothem, thonigem Bindemittel. 

01imjin'i-srhirfrr  u rt it 

'^^ 
*<**•- 

Fi^. 4. Idealer Dnrchschnitt durch den Gebirgsstock des Ossa. 

Es ist nacb den im Vorhergcbenden mitgetbeilten Peobachtungen kaum moglich, die Ossa-Kalke nach 

Analogic der im Pelion auftretenden Kalkmassen und jener des Tempo, Tha.les als eine concordante Einlagerung 
iiiuerbalb der Gneisse und krystallinischen Schiefer dieses Gebirgsstockes aufzufassen. Den nordlioh und 

slidlicb vom Ossa-Gipfel in schbnen Aufschliissen cntblossten Lagerungsverhaltnisscn zufolge ersclicinen sie 

als eine flach gclagerte Synklinalc, die im N. von dein Schiohtcomplex der Gneisse und Glimmcrsehiefer 

regelniiissig unterteuft wird, im S. abcr an eincm ostwestlich strcichenden Lftngsbruch scharf gcgen diesclben 

abschneidet. Die krystallinischen Schief'ergcstcine scbeinen sicb dieser synklinalcn Lagerung der Kalke ganz 

conform anzuschlicssen und an der Basis des Siidfliigels dieser Mulde zu eincm flachen Sattcl aufzuwblben, 

welcher dort, wo der vorerwahnte Langsbnich hindurehsctzt, aufgeborsten ist, und in zwei gegencinander 

verworfene Absehnitte zerfallt. Der Gneisskamm von Selitschani bildct den stidlichen, viellcicht llberschobcnen, 

Eliigel dieses Gewiilbes.  Nur in dieser Weise konnte ich mir die schroffe Discordanz der Kalke und krystal- 
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linisehen Schiefergesteine in der Einsenkung siidlich vom Ossa-Gipfel, wie sie im Vorbergehcnden ausfiilir- 
licher besprochen wurde, erklaren. 

Die beiden Fliigel der Kalkmulde des Ossa siidlicli und nordlicb des Einschnittes von Spilia sind mit 

Riicksicbt auf ibre vertieale Macbtigkeit durcbaus nicht aquivalent. Die genannie Einsenkung bezeicbnet 

daber offenbar einen Verwcrfnngsbrueli innerbalb dieser Kalkmasse. Hieraus erklart sicb zugleich die auf- 
I'aMende Tbatsaebe, dass die Kalke des Ossa nacb WNW. so raseb an Macbtigkeit abnebnien, wiibrend 

sie von SW. aus gcsehcn in einein stcilen Abbrueh von mehr als 2000' Hobe liber die S&taieferbastg aut'ragen. 
Uber die stratigrapbisebe Stellung der Kalke des Ossa lassen sicb kaum Vcrmutbungen ausspreeben. 

In ibren unteren Partien, wie in der Umgebung von .Spilia, stimmcn sie petrograpbiscb vollkommen mit den 

an anderen Often als lagerformige Massen innerbalb der krystalliniscben Schiefer ant'tretenden Kalken 

tlberein. Sie sind bier cigentbiindicb sprode und kliiftig, von lichter Farbnng und feinkrystallinischer Textur. 
Holier oben seiialtcn sicli dieltte Kalke ein, unci auf deni Ossa-Gi])fel land ieb in dunklen, weichen, biiiuninosen 

Varietiiton die kleinen, runden, spatliigen, ftir Crinoidenkalke cbarakteristiseben Durebsebnitte. Ob die Kalke 
derGipfelregion einen anderen gcologiscben Horizon! bezcicbnen, als die den krystallinisclienScbiefergesleinen 

concordant aufgelagerten unteren Partien des Ossa-Kalkes, ist nacb den mir vorliegenden Beobacbtungen 

nicht zn cntscheiden. 

IJber die Vcrbaltnisso an dem Ostgebange des Kissavos bclelirte micli die Route von Nevoliani Uber 

Tbanalu, Kokkinonero, Karytsa und H. Diuiiirios nacb der Scala Tscbaitsi. Bei Nevoliani beiTscben noch 
dieselben leicbt verwittcrnden Glimmerscbiefer und dicselben Gneisse mit sparlicbem Feldspatb und grtln- 
lichem Glimmer, wie im '['bale von Seliischani, sie sind hier reicb an Lagern von milcliweissem Quarz, der In 

zerstreulen Pliicken die grosstcntbeils entwaldelen und siark denudirlen Gebange bedeck!. Ostlicb von 

Nevoliani, wenige Schritte ansserbalb des Dorfes stosst man innerbalb dieses Complexes von Glimmerscbiefern 

Und Gneissen auf diekbankige, scbiefiige llornblendegesteine, die nacb S. 15 W. fallen. Sie wiederbolen sicb 

als wenig miicbtige concordantc Einlagerungen an melireren Slellen des Wcges nacb Thanatu, in friscbem 
Zxtstande ein dunkelgriines, harlcs, anscbeinend homogenes Gestein darstellcnd, das aber an Verwitterungs- 

iliicben seine Zusammensetzung aus feincn, vertilzlen Horrdilendenadeln deullicb erkennen lasst. Die Gneisse 

und Glimmerscliiefcr von Nevoliani reicben nacb NO. bis nabe an die Tballinie von Tbanatu; wo man aber 
in das fief eingesebnittene Flusslbal binabsleigt, an dessen linksseiiigeni Gehange bocb liber der Thalmlin- 

dung Thanatu Hegt, tritt man in cine complicate Scbicbtfolge von verschiedenen Scbiefergesteinen, Kalken, 

Scrpentinen und Tuffen, welche nacb SSW. unter die Gesteinc von Nevoliani einfallen. In der Tiefe des 

Thales .slehcn dunklc, quarzreiebe Pbyllite an, doren tbonige Zersetzungresidua in den grauen, von zabl- 

reichen Wasscrrissen durclifurclitcn Thalwiinden liber Thanatu blossliegen. Sie wecbscllagern ibalaul'wiiris 

wiederholt mit grlinlicben, stark zersetzten Tuffen, wie sie in dem Profil zwischen Polydendri und Askiti 

auftreten, und mit dunklen Hornblendegesteinen, die mit lichter gefiirbten, griinen, harten Scbicfern ' in 

Verbindung stcben. Kurz vor Tbanatu schalle! sicb in diesc Scbicbtfolge eine nur wenige Fuss macbtige 

Lagermasse von Serpentin ein, und bei den ersten Hausern des Dorfes ein grauer balbkrystallinischer Kalk, 

der liber das recbtc sleilere Thalgehlinge nacb W. forlselzt. Der lebbafte Wecbsel zwiscben verscbiedencn 

Scbicfern, Tuft'en und Scrpentinen im unteren Tbalabscbnit! liisst sicb bis auf die bewaldete Anhobe nord- 

wcsllicb von Tbaiialu vcrfolgcn, wo ein maebtiger Kalkzug die in guten Aufschlilssen entblosste Schichtreihe 

abschliesst. 
Wcitcr nacb N. folgt ein mit dicbter Vegetation bedecktes, unbewohntes Terrain mit zablreicben, kurzen, 

direct in's Meer ausmtindenden Wasserliiufen, in dem bis fiber das Cap Kissavos binaus im Wesentlicben 

dicselben Vcrbaltnisse berrscben, wie imTlial von Tbanatu. Kalke und Scbiefer wecbseln bier zu wiedcrliolten 

Malon, und an zwei Stellen beobacbtet man Serpentine.  Erst nordlicb von dem genannien Kiistenvorsprung 

1 Bocko I'iind in diesen Sohiefern, die er ztir Gfruppe der Hornblende-Epidotseliiefer stellt, die Hornblende darcb Bchfin 
blauen Glaukophan vertreten. (Sitzungsber. d. kais. Akad. 1878, p. 424.) 
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treten wieder die fiir den Ossa charakteristischen Glimmcrschiefcr und bkssgriinen Muscovit fiihrenden 

Gneissc auf. 

Doch sind hier die Grenzverhiiltnissc nieht so War wie bei Thanatu, wo die durch Kalk-, Tuff- und 
Serpentin-Einlagerungcn ausgczeichnete Sehichtreihe deutlicli unter die in >SW. folgenden Gneisse von Ncvo- 

liani einfallt, und es ergcbeu sieh dalier keine weiteren Anhaltspunkte fiir die Beurthcilung der Frage 
nacb den Altersbeziehungen der beiden so abweiehend cntwickelten Schichtgruppcn. Auf dem wcitcren 

Wege nach Karytsa, der von der Kiiste wieder allmahlig anstcigend landeinwiirts fiihrt, folgt man cineni 

Wasserlaufc, der vom Volkc den Namen Kokkinonero (Rothwasser) erlialtcn bat, da die Gescliiebe seines 
Bettes mit oekerigen Besohliigen Uberdeckt sind, wie man sic an Abfliissen von Eisensiiuerlingcn oder cisen- 

reichen Mooiboden beobaehtet. Im vorlicgenden Falle ist die Ursaclic dieser Erselieinung in einem wasser- 
reichen Quellausduss zu suchen, den man, dem Laufc des Baches folgend, nach uugcfahr 20 Minuten errciclit. 

Er liegt am Fusse der Ostabdachung dcsOssa etwa 130' liber dem Meere, cine Stunde sudOstlich von Karytsa., 
und cntquillt eincin unrcgelmiissig begrenzten, von dichtem Rasen iiberwucherten Bassin, aus dem an zahl- 

reichen Pnnkten faustgrosse Blasen von Kohlcnsiiure mit solcher Lebhaftigkeit aufsteigen, dass die Wasser- 

oberflache bestundig in wallender Bewegung erlialtcn vvird. Die Region, in wclcher fortwahrend Kohlen&aure- 

Exhalationen stattlinden, ist etwa zwei Meter breit und rciclit in der Bacbrinne 12 Schritte nach abwiirts. Der 
Bod en und die Ktindcr desBeekens sind reichlicli mitEisenoxydhydrat iiberrindet; dasWasscr besitzt gewohn- 

liebe Quelltemperatur, schwach sauren Gesclunack und scheint in seiner Quantitat nach Massgabc der atmo- 
spharischen Niederschlage zu wechseln, da die oekerigen Beschlage nocli betrachtlich iibcr das Niveau des 

Qiiellspiegels hinausgreifen. Das umliegcnde Terrain bestcht aus Gncissen mit griinlichein Glimmer und 

Serpentin mit Adorn von lichtgriincru, fascrigen Chrysotil, iibcr deren Lagerung sich leider nichts bcobachten 

Uisst, da ringsum Alios mit Uppigem Graswuchs bedeckt ist. 
Etwa 10 Minuten nordwestlich von der Quelle tritt man aus den Gneissen von Kokkinonero in eine breite 

Zone ticfrothcr, thoniger Gesteine und zelliger Wackcn, die (lurch verschiedene Zwischenglicdcr zu reinen 

graucn, halbkrystallinisclicn bis dichtcn Kalken hiniiberfiihren, aus denen sie sich offenbar unter der Ein- 

wirkung kohlensaurehaltigcr Wiisser nach demsclbcn Vorgang entwiekelt baben, der uns die Bildung der 

Terra rossa erkliirt. Es ist immerhin moglich, dass im vorlicgenden Falle Quollwasser mil, rcicherem COa 

Gehalt, wie sie in nachster Niihc heutc zu Tage treten, mitgewirkt haben. Die Kalke, die in einem breiten 
Zuge vom Ossa-Gipfcl herabstreicben, und an der Kiiste in schrofi'en Klippen auslaufen, reichen bis nach 

Karytsa, wo atnphibolitische .Schiefcrgcstcinc und wciterhin Gncisse und Glimmcrschiefcr, ahnlich den 
Gesteinen von Ncvoliani, auftretcn. Von hier nacb N. folgt cin sehr lebhaftcr Wechsel von Kalken und Schie- 

li in, und an zwei Stelleu als Einlagcrungen in den Schicfcrn griine, dicks chichtige Tuffe, die an jene von 

Bolydendri erinnern. Die maehtigc Kalkmassc, wclche den Gipfel des Ossa aufbaut, zersplittcrt sich also 

nacb 0. in uiehrere Ziige, zwischen wclche Schicferbildungcn von anschnlichcr Machiigkeit eingreifen. Auf 

der allerdings nur Hiichtigen Route, die mich durch dieses Terrain ftthrte, konntc ich nirgends eine Wechsel- 
lagcrung von Schicfern und Kalken beobacbten; ich hatlc vichnchr den Eindruck, als wiirden die Schiefer- 

zungen nur als Autbriiche unter den an den Flankcn des Gcbiigsstockes starker crodirtcn Kalken zum 

Vorschein koinmen. Den letztcn Kalkzug vcrquert man bei dem Kloster H. Dimitrios, einem stattlichen vene- 

tianischen Zinnenbau, der im letztcn Di'iUel des Weges zwischen Karytsa und Tsehaitsi, ungelahr in gleicher 

lloiie mit dem ersteren, an dem dicht bewaldctcn Gebange des Ossa liegt. Von hier ab herrsehen Hehiefer- 

gesteinc bis zur Hkala Tsehaitsi,1 wo sie einen kleinen Ktistenvorsprung bilden, und dann, wie es scheint, 

ohne grosserc Unterbrcchung bis an die .Slidgrcnzc des Tcmpc-Kalkzuges fortsctzen. Yon Skala Tsehaitsi 
ab tritt der Gebirgsrand zurilek und liisst cine breite zum Alluvialdelta des Peneus gehbrige Mlrandebene 

1 Der vorerwiihnte Name bezieht sich auf don kleinen, auf dor Kiepcrt'schen Kart.e irrthttmlich Skflla-Phterl genann- 
tcn Ilafonoi-t. Die weiter landeinw&rts angegebene Ortschaft Tsehaitsi existirt nicht, ebensowenig das nahe dem.Ausgange 
des Tempe-Thalos eingezeichnete Spilia, welches in die Einsattlung iui NW. des Ossa-Gipfels zu verlegen ist (vcrgl. p. 184). 
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frei, liber welche zwischcn Maisfeldern und alten stammigen Platancn cine einsame Strasse ins Tcmpe- 

Thal fiihrt. 

Die Tempe bildet als tiefste Einsenkung zwischen Olymp und Ossa orographisch die Grenze beider 
Erhebungsgebiete. Sic durchsclmeidet cine nacli OSO. streichendc, ringsum von Schiefer umrandete Kalk- 

linse, deren grosserer Absclinitt auf der Olympseite liegt und ira M. Sipoto, einev der bedeutendstcn siidlichen 

Vorhohcn dieses Gebirgsstockes, gipfelt. Der Salamvria verlauft bier in einer an mancben Stellen kaum 40'" 
breitcn Fclsschlucht, die von senkrecht abstilrzenden, bis 500" hohen Wiinden begrenzt wird. An der rechten 

Thalseite, in welcbe vom Ossa her zwei tiefe Schluchten mit dem wilden Charakter des Ilanpttliales eimniinden, 
zielit cin schmalcr Streifen von Gcbirgsschutt hin, der sebon im Altcrtlmm ktinstlieh befestigt und zur Anlage 

einer Strasse bentitzt wurde. Auf der Nordseite des Thales ist diese Sclmttvorlagc auf grossere Streckcn bin 

zorstiirt, und die in den mannigfaebsten Farbcn spielenden, baufig mit Stalactites beklcidcten Wiinde beriihren 

unmittclbar die Wasserflaehe. 

Die Kalke des Tempc-Tbales sind in friscliem Zustande lichtblaugrau, der Hauptmassc nacb von grob- 
krystallinischcr Tcxtur und dickbankig geschichtet; nur an dem Thnlausgango liegen barters, feinkrystal- 

liniselie, diinnplattig-schiefrige Varietiitcn. Sic fallen, Bank flir Bank die Tballinic vcrquerend, mit flaehcr 

Neigung naeh SW., und sind ibrer ganzen Ausdelmung nach von senkrechten Cleavageflachcn durebsctzt, 

welebe die eigentbiimliebe Neigung dieser Kalke bedingen, sicli in grosse parallelepipedische Masscn abzu- 
sondcrn. Untcr den verticalen Kluftflachen fallen insbesondere die ostwcstlich streichenden auf, die bier offen- 

bar die Richtung der Tbalspalte und die Bildung vo-n ebcnflacbigcn, steilcn Fclsmauern zu beiden Seiten 

bestimmt baben. Die Hbcraus sebroffen Formen, welcbe das Profil des Tempe-Thales in seinem engsten und 

wildesten Abschnitt, der Umgebung des Orias-Kastro, auszciebnen, baben scbon in friibester Zeit, eigenthtim- 
liche Anscbauungnn iibcr eine gewaltsame Bildung dieser Felsscblucbt, ein plotzliebes Zerreissen der starren 

Felsmassen unter dem Eindusse maebtiger scismischer Erscheinungen, wachgerufen, Ideen, welche Merodot 

und Strabo auf das Innigste mit grieebiscben Mythen vcrwoben dargestellt baben. Aucb in der jlingeren Reise- 

literatur tretcn uns liberall Anklange an dicse Vorstellungen entgegen, flir welche in den geologiscbcn Ver- 

baltnissen dieses Tbalgebietcs keine Anhaltspunkte vorliegcn. Die ungestOrte Schichtstellung, und die voll- 
komrnene Corrcspondcnz der beiden Thalseiten setzen es viebnehr aussor alien Zweifel, dass wir es bier mit 

einer Erosionsfurcbe zu tlmn baben, deren Anlage und fortschreitende Entwicklung wir in den am Ossa- 
Gcbange cntspringenden und in denselben Kalkzug einsebneidenden secundiiren Thallinien gewissermassen 

im Modell dargestellt tinden. 

Die Lange des im Kalk verlaufenden Erosionscanales betragt etwa eine geographisebe Meile. Im Bereiclie 

dieses Thalabschnittes beobachtet man nur an einer Stelle eine Einlagerung von krystallinischcn Scbicfem, 

stark zersetzte, diinnscbichtige, sicb aufbliitterndc Gesteine, die wenige Scbritte oberbalb des Palaeo-Kastro, 

im Niveau der Strasse in cinem kleinen Aufschluss entblosst sind. Kurz vor Baba tritt man in eine Thal- 
wcituug, welche nordlich noch von steilcn Wanden, siidlich von flacher geneigten Gehangen begrenzt wird, 

auf dem ctwa 1100' liber dem Niveau des Salamvria die Ortschaft Ambelakia liegt. In der von Ambelakia 
herabziehenden Thalfurche schnciden die Kalke des Tempe-Thales gegen eincn in derselben Richtung ein- 

fallenden Schiefercomplex ab, in wclchcn sicb jedoch bis an die dureh eine Windmtible markirtc (iebirgsccke 
im Westen von Ambelakia wiederholt kleine Lager von dickbankigen, krystaJliniscben Kalkcn einschalten. 

Die thcils rein weissen, theils mit griinlichcn Flasern durchzogencnMarmorc werden in unmitlclbarcr Niihe des 

Ortes, der ncuerdings wicder zu grosserer Wohlhabcnheit aufbliiht, zu baulichcn Zweckcn ausgebeutet. 
Ahnlichc Wcclisidlagcrungen von Scbiefcrn und Marmorcn wiederliolen sicb an der linken Thalseite des 

Salamvria; in dem nach SW. einfallenden Schichtcomjilex fiillt hier vor Allem cin bciderscits von Schiefer 

hegrenztes Marmorlager auf, das an dem Gebange gegen den Mte. Sipoto emporzicht und an der Kante der 

iibcr das Thai aufsteigenden ersten Vorstufe in eine schroffc Felskrone auslauft, Die den Tcmpc-Kalk iibcr- 
bigerndcn Scliicfcrgestcinc sind diinn geschichtete, lichlgrauo und griinliche Glimmerschiefer, welche leicht 

vcrwittcrn und an dem Geluingc von Ainltclakia auf grosse Strecken hin zu glimmerreichen,  thonig-sa.ndigen 
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200 Friedrich Teller. 

Massen zersetzt sind, die man hier zur Ziegelfabrikation verwcndct. Nur die quarzreichen Varietaten, wie die 
phantastisch gewundenen und gefaltelten Glimmerschiefer oberhalb Ambelakia, widerstehcn der Verwitterung 

liinger. An der Grenze der Marmorlager gehen sie in Kalkglimmerscbiefer liber. 

Die Hauptlagermasse dcs Tempe-Kalkcs, in welche der Salamvria cinschncidet, hat auf der slidlichen 
Thalscite nur eine geringe Ausdehnung. Der Weg, wclchcr von Ambelakia nach ONO. zu dem.etwa 1 Stunde 
cntfernten Kirchlein des H. Uias ftthrt, beriihrt zu wicdcrholten Malen die mehr und mehr aufstcigende Grenze 

zwischen Schiefer und Kalk. Das Kircblcin selbst licgt noch im Kalk, auf einer frci vortreteuden, mit cinem 

Wiildehcn gckrOntcn Kuppe, die nach N. plotzlich in furchtbar sebroffen Wiindcn zum Tcnipc-Thal abstiirzt. 
Tief unten erst crblickt man die Ruinen jenes alten, auf der Karte als Orias-Kastro bezeichneten Iiollwcrkes, 

das von der Thalsohlc aus gesehen, schon in schwindelndcr Hohe zu licgen schcint. Der "Niveauunterschied 

zwischen derStrasse imTeinpe-Thal und unscrem Standpunktc betragt nach meinen Aneroidablesungen 1700'. 
Man umfasst hier mit einem Blicke die im Vorhergehenden gcschildcrten, charaktoristischen Kinzclnhcitcn der 

eigenthtimlicben orograpbischen Gestaltung dieses von Alters her beruhmtcn Thalgebietes. Die auf der Ossa- 

seite entspringenden, als enge Scbluchtcn ausmiindenden Seitenthalcr, die von hier aus gescben, wie senk- 

rechte Querspalten die Kalkmasse in ihrer ganzen Macbtigkcit durebsetzen, tragen viel zur wilden Grossartig- 

keit des Gesammtbildes bei. Die gcgeniiberliegende, nordlichc Thalwand stellt eine ohne Unterbrecbung fort* 
laufende, steile Felsinauer dar; sie ist um einiges niedriger, als die Wande an der Slidseite und tragt etwas 

oberhalb der Mitte ihrcrGesaminthohe eine dcutlicbc Tcrrasse, die moglichcrweise zur Geschiebte der Bildung 
dieses Erosionsthalcs in Bcziebung steht. 

OaaagtpM (Kalk j 

Itingsbrufh an dm XSM' Alt fall dm Ossagipfrls 

{ Otitis*  Karrun von SrlUscham 

Fig. 5. Ansicht, der Gipfelregion dcs Ossa von der Anhohe fiber Ambelakia. 

Im Osten der genannten Kapelle ist die Grenze zwischen Kalk und Schiefer gut cntblQsst. Die Schiefer, 

welche bei Ambelakia flach von den Kalken abfallen, stcllen sich liings der vorbezeiebneten Gesteinsgrenze 

haufig sleiler auf und, an einigen Punkten schiesscn sie sogar, offenbar nur in Folge eincr localen Umbicgung, 

unter die Tempe-Kalke ein. Es sind dieselben grunlichgrauen, grossblatterigen Glimmerschiefer, wie bei 

Ambelakia; doch wechscln sie hier biiufig mit dunklen, gefaltelten, pbyllitiscbcn Varietaten. In dem siidlicb 

von der Kalk-Sebiefer-Grenzc aufsteigenden Hohcnriickcn sind wieder griinc, quarzige Glimmerschiefer das 
herrschende Gestein, sie legen sich hier allmalig ilacber und fallen auf dem Kauimc selbst nach NW. Liings 

dieses Rlickens, der zu cinem die IJuigebung von Ambelakia dominirenden Berggipfel hinfuhrt, begegnet 

man schon Einlagerungcn von den fur das Ossa-Gebiet cbarakteristischen, griinlicben Gneissen. Sie kronen 
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Geologiscke Beschreibung des sudoatlicken Thessalien. 201 

den crwa'bnien BeTggipfel ini S. von Ambelakia, von dem aus man das gauze, zwiscben Ossa und Tempe 
liegendc Gebirgsland iiborblickt, ein von mehreren ostwestlieh streichenden Depressionen durchzogenes, odes 

entwaldctes Gebiet, das vorwiegend aus Gneissen und GUimmersehiefern zu besteben scbeint. Ob die 
schroffen Wandc von lichterer Karbung, welclie an einzclnen dieser ostwestlicben Thalfurchen sicbtbar 

werden, auf Kalkeinlagcrungen zu beziebcn sind, verrnochte ich nieht zu entsebeiden. Sic miissten jedenfalls 

noeb innerliulb dieses Sohichteomplexes auskeilen, da an derm steilen gut aufgescblossenen G-ebirgSran.de 
zwiscben liaba, und Kutsobuk-Kiserli nirgends Kalkzttge ausstreichen. Im Ilintergnmde erscheint die Knlk- 
pyramide des Ossa und siidwestlich davon, dem Steilabfall des Ossa-Gipfels gegentiber, eine Reibc durcli 

Erosionsfureben getrennter Scbichtkiipfe, welche den Gneissen von Selitschani angehoren. Durcb die Einsen- 

kung, welclie die beiden so verscbiedeneii Gobirgsglieder trennt, streicht die im Vorhcrgchcnden n;iber bc- 

zcicbnctc Storungslinie durcb. Die der Oberflachengestaltung zu Grande liegenden lektonischen Verhaltnisse 
crscbeiiien bier in dem landscbaftlicben Bilde auf eine so bedcutendc Kntfernung nocb so scbarf ausgcjiriigt, 

dass icb mir nicht versagen konnte, es in einigen fllicbtigcn Contouren wicderzugeben. (Siebe die vorstehfende 

Skizze.) 

Die kleinen Marmorlager im Weston von Ambelakia baben in der Uichtung ibres Streichens (OSO.) nur 

cine geringe Ausdebnung; sie kcilcn schon oberbalb Ambelakia aus. In ihrern Ilangenden crscbeinen griine, 

quarzreiebe Glimmerschicfer, welclie an der oben erwabnten Windmiihle in grossen nacb WSW. fallendcn 
Platten cntblosst sind. Von bier fiibrt einSaumweg oberbalbHadjibei und den verfalleiieii lliilten vonMurular in 

das Thai von Kiserli binab. Die breite muldenformig vertiefte Thalsohle ist mit alluvialen Uildungcn bedeckt, 

untcr dcnen an mehreren Stellen steil stehende Schichten von Glimmerschiefern mit Quarzlagern und Gneissen 

zum Vorschein kommen. Sie fallen nacb SSW., in Ubereinstimmung mit den unter 45° geneigtcn, festeren 

G-estcinsbankcn, die an dem steilen Gebirgsabbang liber Kutschuk-Kisevli blossliegen. Nach Sttd erweitert 

sich das Alluvialgebiet zu einer kleinen ringsum abgeschlossenen Ebcne, mil; den am ostlichen Gebirgsrand 

liegenden Doifern Bujuk-Kiscrli und Asarlik. Von Baba bis zu der bci Bujuk-Kiscrli ausmiindenden Thallinie, 
welclie an dem NW.-Fuss des Ossa-Gipfcls cnlspringt, sind Gllimmerscbicfer und Gneisse das herrschcmU; 

Gestein; erst bei Asarlik treten wiedcr Einlagerungen von krystalliniscben Kalken auf, welche OSO. von dem 

genauntcn Doric einen 0.—W. streichenden Kamm bilden, sich aber gegen den Gebirgsrand bin in mehrere 
Parallelzlige spalten. Die siidlich davon liegendc Einsattlung, iibcr welclie der Weg nacb Marmariani hinuber- 

ftthrt, bestcbt wiedcr aus Glimmci-scbicfer, der von dicsen Kalken nacb SSW. abfallt. In diesem Gebietc, in 

geringer Entfcrnung von Asarlik, licgt in stark zersetzten Schiefcrn eine schniale, erziiibrende Zone, welche 

genau im Streicben verlaufcnd, gegen Marmariani fortsetzt. Sie cnthalt Mangan- und Eisenerzc. In eincm 

ctwas bohercn Niveau, wo sich ein frcier Blick iibcr die thessalische Ebene crbffnet, stosst man auf ein klcines 
Vorkommen von Spbiirosidcrit. Es licgt in einem durch licht smaragdgriinen Glimmer ausgezeiebneten 

Glimmerschiefer. 

In dem zwischen Asarlik und Marmariani vomOssa abzweigenden Gcbirgsaste licgt westlich von Asarlik 

eine tiefe Einsenkung, durch welche man aus der Tbalweitung von Kiserli in die versumpftc Niederung 

des Lacus Ncssonis (Karatschair) gelangt. An der Nordseite dieses Einscbnittes stehen bartc, griine, ampbi 

bolilische Schiefer in steil aufgericbtcten nacb N. einscbicssenden Tafeln an. Sie umschliessen mehrere, 

bis auf Meterdicke herabsinkende Marmorlager, welche als die westlichsten Auslaufer der Kalke von Asarlik 

zu bctrachten sein diirften. Der Einscbniit selbst vcrliiuft in den griincn, an Quarzlagern reichen Schiefer- 

gesteincn, auf welche sich, die Einsenkung im S. flankirend, Serpentine auflagern. Der etwa 100" hone 

kcgelformige Berg in SW., an dessen Fuss der Weg in die Ebene binausfiihrt, bestcbt in seiner unteren 

llalfie noch aus Schiefern, holier oben aus Serpentinen, die in cincm llaufwcrk von verwitterten, mit Flech- 

ten iiberwuchertcn Blocken den Gipfel kronen. Die stark zersetzten Gesteine dieses Gipfels sind dadurch 

von besonderem lnteresse, dass sie in ausgezciclmcter Weise die Erschcinungen des polaren Magnetismus 

zeigen. Durcli anstehende Felspartien wurde die Nadel der Houssole urn voile 180° aus ibrer normalen 

Stellung abgelcnkt,  und ahnliche  nur abgeschwachte Wirkungen ergaben Versuche an Hantlstlicken von 

Doiikschrifton der mathem.-naturw. 01.  XL. lid.   Abhundlungou von Nichtmitgliedern. aa 
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202 Friedrich Taller. 

dieser Localitiit.1 Der Serpentincomplex, dcm diese Gestcine angehoren, reicht naoh 0. bis in die Ebenc von 

Asai'lik, nacb W. bis in die versumpfte Niederung von Karatschair, wo hart am Eusse der vorbezcichneten 

Anhohe eine Quelle hervortritt, die mit dem nahe liegenden Tsehiftlik den Nainen Kiirblil flihrt. AucL bier 

kommen Sehiefergesteins an der Basis der Serpentine zum Vorscbein. Etwa 150 Schritte stidlieb von der 

Quelle treten in Verbindung mit diesen Serpentinen, welcbe bier erst liber eineivi ziemlicb maehtigen System 

von Glimmcrschiefern mit Quarzlagern und griinen amphibolitisehen Scbiefern folgen, eigenthiimliche Breccien 
auf, welcbe der Hauptmasse nacb aus eckigen, bis kopl'grossen Fragmenten von Scrpentin und vereinzelntcn 

Trilmmern von grauen Kalken bestehen, die in einem reiehlich cntwickelten, rein weisscm, erdigem bis dicbtem 

Caement, wabrscbeirdicb Magnesit, eingebettet liegen. Sic bilden ein massiges Gcstein, das keine Spur von 

Schichtung, aber in den holier auiragenden Kelskiipf'en eine eigenthi'trnliehe pieilerlormigc Zerkliiftung zeigt. 

Serpentinbreccien von abnlicher Ausbildung, den Archaologcn unter dem die vcrscbicdensten Gesteinstypen 

vereinigenden Collectivnamen, Verde antico, wohlbekannt, fanden als ein schemes und leiclit zu bcarbeitendes 
Material in den monumentalen Bauten der Allen violfach Verwendung. Ich erinnerc nur an die bcriihmten 

acht Monolithe in der Hagia Sophia in Konstantinopel, die angeblich aus dem Diancntempel zu E>pJ}fl§ns 

stammen sollcn. Nur sclten kennt man die Herkunft dieser Gesteine genauer. Es war mir dahcr von beson- 

derem Interesse, im Bereichc des eben bczeichneten Gesteinslagers die unzweifelhaften Reste planmassig 

bctriebener Steinbruchsarbeiten aut'zulinden, welcbe nach derBesphaffenbeit der durch diesclbcn blossgelegten 

Gesteinsflaehen zu urtbeilcn, ein holies Alter besitzen miissen. Da die genannte Localitat ziemlicb weitabseits 

liegt von den gewohnlichen Beiserouten, so dtirfte es nicbt iiberrltissig sein, eine Skizzc dieses Aufschlusses 
beizufilgen. 

$m^f;g 

Fig. o. Ktinstlicher Aufschluss in den Serpentinbreccien vim Karatsohair 

Er liegt etwa 120'" iibcr der Ebenc, nabc der Grenze zwischen Serpentinbreccien und den sic unter- 

lagernden Schiefern, und besfeht aus einem in finch coneavcm Bogen angcordnctcn System parallclcr, sonk- 
recht stehender, rinncniormiger Austicfungen, wclche sich nacb Art der Oanneluron cities antiken Siiulcn- 

scbaftes aneinanderreichen,   so dass  immcr je zwci   benachbarte Langsrinnen in ciner  erhohten Leistc 

1 Ilerr Jieeke theilt (Tschermak, I'etr. Mitth. I.e. p. 469) liber diese Serpentine mit: „Sie zeigen sich im Diinn- 
schliff stark durchaetzt von regenerirtem Serpeatin in Kliiften end Nestern, zeigen aber sonst nichts Bemerkenswerthes. 
Die Vertheilung des Magnetismus 1st bei dem untersuobten Handstiicke so, dass die stark verwitterte Aussenrinde den 
Nordpol der Magnetnadel anzieht, die tanenseite ihn abstflsst  OnVerwitterte Stileke desselben Gesteins zeigen keine Ein- 
vvirk ling." 
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Q'eologischo Beschreibimrj des mdoMichen Thessalien. 203 

aneinander stossea. Die Kinncn sind von wechselnder Breite (0-5—1-0") und verschiedener Ho he, an ihrer 

Basis verschttttet. 
Die zwischen je zwei verbrocbenen Gcsteinskantcn liegende Concavitat ist vollkotnmen glattwaudig. Im 

Vordergrunde ragt aus dem mit tippigem Graswuchs iiberdeckten Schuttterraiu noch cine kleinerc Felspartie 

auf, die in derselben Weise behauen, offenbar das Material ciner zweiten Galleric von Monolitheii geliefert bat. 

Die weitere Deutung dieses Aufschlusses muss icb Fachmanncrn iibcrlassen. 
Uber den Serpeniinenbrcccien folgen umnittelbar graue dicbte bis halbkrystallinische Kalkc, die ein 

selnnales, gegen den Lacns Nessonis und den Tiialkcssel von Asarlik steil abstiirzendes Riff bilden, das sicb 
mil; seinem Gipfel etvva 1000' liber die Ebene erliebt. Die Kalkc sind gut geschiclitct und fallen mit schr 

tlaoher Noigun nach ONO. Dieselbe Fallrichtung beobachtet man in den steiler aufgericlitcten Scbiefern 
sudlieh von Kiirbiil, so dass also die Serpentine und ihre Breccien als ein lagerformiger Schichtcomplex 

zwiscben Scbiefern und Kaiken crseheinen. Weiter nacb S. stcigen die Kalke bis in's Niveau der Ebene 
binab; nacb 0. springen sic in eincr felsigen Klippe vor, jenseits welcbcr der altere Gebirgsrand abermals 

/.ui'iicktritt, urn in cinem weiten Bogen die Niedcrung von Marmariani zu unisaumen. Die schroffen Kalk- 

abstiirze, welcbe sicb bier iiber der vcrsumpften mit Schilf Uberwucberten Thallinie von Marmariani erheben, 

zcigen eine ausgezeiebnetc Scbicbtung in horizontale Banke, wclcbc nach 0. iiber einem weicberen Gestein, 

das sicb in nicdrigen gerundeten IlUgeln an die steilen Kalkwiinde anscbliesst, ausstreicben. Es sind das 

Serpentine, die den Gegcnfliigcl jener von Kiirblil bilden. An ihrer Basis licgen bier die Gliinmerscbiefer und 

Gneisse von Marmariani. Die folgendc Skizze erlaiitert die Grenzverbiiltnissc zwiscben Kalk und Serpentin. 

Pig. 7. Kalk-Serpentingrenze im NW. von Marmariani. 

Die Gcsteine, in webdie das Thai von Marmariani einsebneidet, sind"der|Hauptmasse nacbfdickbankige, 

klol/.ig zerkltiftete Glimmerschiefer, mit dem griinen Glimmer der Schiefer von Ncvoliaui. Sie sind reicb an 

Quarz, der in gestreckten Linsen und unregelmassigen Knoten innerbalb der Olimmerlamellen auftritt. IJber- 

gange in Gneisse sind nicbt selten. An der linken Seite der Tlialscblucht von Marmariani fallen dicse Gesteine 

in S. 15 W. 

Die im Norden der Einsenkung von Kiirblil an der Basis der Serpentine und amphibolitischcn Schiefer 

auftretenden Gesteine sind ihrer Lagerung nach das stratigrapbischc A(]uivalent der Gneisse und Glimmer- 

scbiefer von Marmariani. Es wiederholen sich bier auch dieselben stratigrai)hischen Typen, unter denen nur 
ein Gestein iiuffiillt, ein massiger Gneiss mit weissen Quarzfehlspatbknoten und griinem, talkigem Glimmer, 

der in dicken nacb SO. eini'allenden Bankon den zweiten Gebirgsvorsprung nordlich von Kiirbtil bildet, wo 
eine wasserreiobe Quelle am Gebirgsrande bervorbricbt. Dieselben (ilneisse linden sich am Eusse der zwei- 
gipfeligcn Anbiibe N. 30 O. von Kakrna wieder, wo sie von Glimnierscliiefcrn nnd weitcrbin von bornblend- 

I'iibrcnden Scbiefern iiberlagert werden. Der erwithnte Scbichtcom})lex fallt aber bier in entgegengesetzter 

Kicbtung, nacb NW. ein. Die Schiefer und Gneisse des langgestreckten Bergriickens im W. des Tbales von 

Kiserli sehcinen sich also im Anschluss an die synklinale Lagerung an der Basis der Serpentine und Kalke 
von Klirbiil-Marmariani, nordwiirts zu eincr flachen Antiklinale aul'zuwolben, deren Sebeitel etwa in der Linie 

Erimon-Outmanda licgen dilrfte. 

aa* 

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



204 Friedrick Teller. 

3. Das Gebirgsland im Westen dor Niederung von Larissa. 

Ubcr das Gcbiet imW. der Ebene von Larissa steben mir nur die wenigen Beobachtungen zur Verfugimg, 
welche icb auf einer dreitagigen Tour von Velestino liber den Karadagh nacb der Ostabdachung der Mavro- 

vuni, mid von bier liber Dhoxara, Misalar und Petrino naeh Larissa zu sammcln Gelegenbcit hatte. 

Velestino liegt am Randc dcs alteren Gebirgcs in einer Einsenkung, iiber die sich im W. die Vorhohcn 

des Karadagh, im 0. jene der Tsiraghiotischcn Eerge erheben. Machtige Conglomoratmassen bilden bier die 

ThalausfuHuiig, zu beiden Seiten des trockenen Flussbottcs von Velestino in diekbankigen Straten cnlblosst. 

Sie bestehen aus fest cacmentirten Geschieben von Kalk, Serpentin und verschiedenen Schiefergesteinen, 
nnter denen insbcsondere bunte, griin, roth und violctt gcfarbte Phyllite auffallcn. Dicselben Ablagc- 

rungen bilden die bebautcn Hiigel im 0. von Velestino, gegcn Hagios Georgios und verhullen audi weiterhin 
in dent stark coupirten, kahlen Terrain, durch welches die Strasse nach Volo ftihrt, vielfach das Grund- 

gebirge. Ebenso begleiten sie nacb NW., als brcite Terrasse tiber die Ebene von Rizomylon vorspringcnd, 

in flachwelligen Hugeln den Fuss des Karadagh. Altcre Schottcrbildungen und jtingcrcr Kalkschutt voni 

Karadagh verfliessen in cinander. Steigt man von diescr Terasse aus an der Ostseite des Karadagh cmpor, 
so gelangt man aus den geschichteten Conglomeraten in Ablagerungen von graubraunen, sandigen und (lmnigcn 

Mergeln, die in den tiefcn Aui'rissen in der Umgebung von Taohtalismanj ' in bedeutcnder Machtigkeit eiitbiiisst 

sind and zwar mit Stcilabstiirzen und maucrformigen Wanden, wic nian sie nur in Lrjssterrains zu sehen 
gewobnt ist. Iliinlig sehalten sich in dentlich abgesetzten Bflnken lockere, tuffige Kalke oder gclblicbgraue 

kalkreichere Mergel ein, welche eine Menge groberer klastischer Bcimengungeri, Qnarzkorner und Fragmcntc 

von zersetzten Serpentineil und Schiefern enthalten. Die dazwischen liegenden, thonigmergeligen I'artien sind 

ungeschichtet. Die verticale Macbtigkeit dieser Ablagcrung ist eine bedeutende; an der Ostabdachung dcs 
Karadagh reichen sie, die alteren Kalke dieses Gebirgsstockes umman^clnd, ungefahr bis in das Niveau von 

Gheremi,2 erscheincn dann weiter nach 0. in guten Aul'schlussen bei Suply in einer Sechiihc von 400'" und 

sclzen von hicr in eincm Zug von zunehmender Breite gegen die Mavrovuni nach 0. fort. Die in der kleinen 

Thalfarche, zehn Minuten westlich von Suply entblosste Schichtfolge stirnmt ganz mit den bei Taohtalismauj 

herrschenden Verhaltnissen iiberein. Unter der Ackererde folgt znnachst cine i'estere Mergelbank, darunter 

cine Lage von grb'sseren Geschicben, die locker in grobc Sande eingebcttet sind, dann bis auf die Thalsohle 

hcrab ein wiedcrbolter Wechsel von woblgcscbichtctcn Kalkmergeln uud tlionigcn Sanden. Die Scbichten sind 
nach HO. geneigt. In den unteren grUnlich-grauen, thonigen Sanden, in welcben dasBachbott verliiuft, fanden 

sich zahlreiche Skcletrcste cines grosseren Knochenfisches, das Einzigc, was ich in diesen Ablagcrnngen an 
organisclten Resten auftinden konnte. Ein wohlerhaltener Wirbel von dieser Localitat, der nach der Gestaltung 

der Hoblkegel und den breiten, kurzen Querfortsiitzeii, dem vordersten Korperabscbnitt angehorte, zeigt in 

scinen allgemeincn Umrissen und der Bildung von eigenthiimlichen paarigeu Gclenkgruben auf der Oberseite 

einige Vcrwandtscbaft mit dem von Steindachner aus sarmatischen Scbichten beschricbenen Scorfaenopte- 

nta siluridens (Sitzungsb. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien 1850, XXXVII. Band, p. 694). 

Aus diesem Mantel jiingerer Bildungen erheben sich die Kalke des Karadagh als eine flach gewiilbte, mit 

terrassenformig iib(;ceinander liegen Felskronen umrandete Kuppe und fallen nach 0. mit steilcr JJiischung 

gegen don See von Karla ab. Es sind hellgraue Kalke von dichter Tcxtur, hie und da breccienartig ausgebildet 

oder mit, eineni reichen Kalkspaihgeadcr durchzogen. Auf den Verwitterungsfiachen der grauen, dichten Varie- 

taten beobachtet man nicht selteu Spuren von organisclien Einschliissen, aber nichts , was cincr Bestimmung 

zugiinglich ware. Ani" den Hohen fiber Gheremi strcichen diese Kalke WSW.-ONO., und bei Kireler, wo sic 

mit eincm schnialcn Sporn in die Ebene hinaiislretcn, fallen sie unter 25° bis 30° in NW. 

1 Mit diesetn Namen bozeichncto man mir ein von Tiirken bewohntes Dorf mit einer kleinen Moschee, ungefahr 7 Kilom. 
in W. 15 K. von Velestino. 

2 Die als Gheremi (Jirmi im Volksmunde) bezeiehnete Ortschaft besteht aus vier von Grieehen bewohnten LehtoMttien. 
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Das sanft gewclltc mit Acker- und Wiesenculturen bedeckte Hiigelland im W. des Karadagh, durch wel- 

ches die Strasse von Larissa nach Phersala ftihrt, besteht ans jiingeren Ablagerungen. Ausser verschiedenen 
Gesohieben, die aus den obcn gcnannten Conglomeratsohiebten stammon, linden sich hie und da Blocke von 

gelblichgraucn splittrigen Siisswasserkalken, die in Hadjiboi und Karadcmirdji als Baustcine vcrwendet 

werden, aber nirgends s.nd anstehcnde Gesteinsparthien entblosst. Uber diese niederen Vorhligel criieben 

sicli im W. die altercn Kalke der Mavrovuni und des Doghandji-Dagh. Sic beginnen kurz vor Edriskibi mit 
einem kleinen, in die Ebene hinaustretenden Bergkegel und setzen von hier, hart an dem Eandc der Alluvien 

des Enipeus, in cincm schmalen Zuge iibcr Sarykaya nach NW. fort. In den niedrigen, von zwei paralleleu 
Thallinicn durchbrochenen Kalkhiigcln von Ed riskoi und Sarykaya beobaehtet man 0. —W.-Steichen mit steilcin 

Einfallen naeli N. Die Kalke stinimcn mit jenen des Karadagh auf das Vollstandigstc tiberein, verwittern mit 

cigenthiimlieh liichcriger Oberilache mit Spuren von organisclicn Kesten, die sich leider auch hier eincr 
njiheren Bestimmnng cntziehen. Die Tballinic von Sarykaya verlauft nordlich von den Gehoften des Dorfes 

noch eine Strccke weit in diescn Kalbea, holier oben aber in geschiohtcten Conglomcraten , die von Vasiliko 
Uber die Thallinic hcrtibcrsct/en. An ihrer Basis erschcinen an mchreren Stellen stark zersetzte, griinlich- 

graue Schalsteine und hei Karadjol, ' hart an dem Rande des Kalkgebirges, frischc dunkelgrune, dick- 

schichtige Tuffc,2 welche iibcr die Einsattlung, von der das Terrain in die Ebene von Larissa abdacht, hin- 

iiberreichen. 

Erst jenseits des Battels von Karadjol werden die Aufschliisse giinstiger. Die nach NNO. sich rasch 
vertiefende Terraini'urclic verlauft in schiefrig sandigen Bildungcn, liber denen im W. als cin hbherer Kamm 

die Kalke der Mavrovuni aufragen. Die Grenzo beider ist bei Suletsch gut entblosst. An der nordlichen 

'I'halscitc trcten aus dem Aachen Gehiinge einzclne schrolfere Eclspartien hervor, in welchen graue Kalke, 

dieselbcn Gcsteine wie bei Sarykaya, mit Banken von dunklen, bituminosen Varictaten wechselhigcrn. Die 
letztcrep ftihren Versteinernngsdurchschnitte, unter denen ich in WSW. von Suletsch, etwa 150 Schritte 

ausscrhalb des Dorfes, Hippuritcn von der Eorm des II. comu vaccinum in Gesellschaft andercr Rudistenreste 

autfand. Die Vorkommnisse sind nicht sehr hiiutig, aber doch nicht, leieht zu iibersehen, da die Rudistenschalen 

aus schwarzem, faserigem Kalk bestehen, der sich von der lichter getarbten, umldillcnden Gesteinmasse gut 
abhebt. Die Wohnkammcrn sind gewbhnlich mit kornigein Kalk ausgefiillt. 

In der Thalsohle werden diese Kalke von eincr Schiohtgruppe iiberlagcrt, welche in Bezug auf petro- 
grapbische Entwicklung ihre nachstcn Analogien in unseren alpinen Flyschgesteinen findet. Es sind dunkel 

blaulichgrauc, weiche, tlionig-glimnierige Schiefer, mit welchen hartere Biinke von feinkornigen, blaugrauen, 

gelblich vcrwitternden Sandsteinen und feinsplitterigcii Brcccien wechsellagern. Sic fallen 0. 10 S., also 

von den nach 0. einfallcndcn Kalken ab. Ilir jiingeres Alter gegeniibcr diesen Kalken ersclieint aber ausser- 

dem noch durch den Umstand erwiesen, dass sie in abgcrollten Knollen von Faust- bis Kopfgrbsse verschiedene 

Varietiiten der Mavrovuni-Kalkc umschliessen. In den blaugrauen, homogenen, feinglimmerigen Klyschschiefern 

linden sich solche Knollen der Schichtung parallel zu fortlaufcuden Rcihcn angcordnet, wie Geschiebelagcn in 

jiingeren Sedimentcn und lassen sich aus dem weichen Gestein sehr leieht herauslosen. In eineni solchen aus 

dunklem, bituminoscm Kalk bestehenden Rollstticke fand ich Spharulitensehalen mit gut erhaltenem Schloss, 

unter Anderem einc dem Sph. radiosus Bayle nahe verwandto Form. 
Das Thai von Suletsch verlauft also an der Grenze zweier altersvcrschiedencr Horizonte, eines iiltercn 

Kalkhorizontcs, der den angegebenen Petrcfactenfunden zufolge, eincr der oberen Krcideetagen (Turon) 

angehbrt, und eines jiingeren Sehiefcr-Sandsteinhorizontes, den wir wohl mit einiger Wahrscheinlichkeit zu 

1 Karadjol liegt circa 500' ttber Sarykaya, an dor rechten Soite des Thalchens von Sarykaya, nahc dessen Urspning. 
Jenseits der Einsattlung von Karadjol licgt ya Stunde thalabwarts, an dor linkon Scito oiner nach NNO. abstoigendon Thal- 
linie das Dorf Sulotsch. 

2 Dio Tuffe von Karadjol wurdon von Horrn F. Bo eke (Tschcrmak, Pctr. Mitth. 1. c.) als Melaphyrtuffe bczeichnet; 
sic nmscliliosscn noch frischere Krnchstiicke von Mclapliyr, so dass an ihrer Deutung als Melaphyrtuffe kaum gczwoilclt 
werden kann. 
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den eocanen Bildungen stellcn diirfen, um so mehr, als in einem naheliegenden Gebiete, dem Gcbirgsstocke 

der Khassia, durch Boue's bekannte Untcrsuehungen nummulitenfiihrende Sehichten nachgewiesen sind. Die 

Tuffe von Karadjol gehoren ihren Lagerungsverhaltnissen nacb in dasselbe Niveau. 
Von Suletseh nach Buchlar (Boufla der Karte) absteigcnd, gelangt man bald in die jiingeren Randbildungen 

die liber Babesi nach Dhoxara fortsctzen und von bier nacb West gcgen die Einsattlung zwiscben Mavrovuni 

und den Kalkbergen von Petrino wieder zu bedeutender Miicbtigkeit anschwellcn. Auf dem Sattel im W. von 

Dboxara liegt das kleine Dorf Dikili. In dem Thalchcn, das von Dikili in den weifen mit Alluvialbildungcn 
ausgefltllten Gebirgsausscbnitt hinabfiibrt, an (lessen Kande die Ortsohaftcn Elia, Misalar und Petrino liegen, 

treten ganz uncrwartct Gesteine von krystalliniseher Ausbildung zu Tags, und zwar grime chloritische Schiefer, 

welclie weiterhin den Gebirgsrand beglciten und bei Misalar mit grobkornigcn, rein wcisscn und griingefiaserten 

Marmoren wechsellagern. Sie setzen ostwcstlich streichend gegen Petrino fort. Die in zahlreichc, pittoreskc 
Eelskegel aufgcliiste Berggni|)pe, an deren Fuss Petrino liegt, bostebt der Hauptmasse nach aus grauon diek- 

bankigen Marmoren; nur in dem hochsten dieser Gipfel (580"' der Karte) linden sicli dunner gescbichtete 

Zwischcnlagcn von rosenrothen, fcinkrystallinischen Kalken.' Von W. her greifen zahlreichc, sich rascli aus- 

keilendc Schieferziigc zwiscben die Marmorc cin. Wiederholte Wechsellagerungen beider beobaclitet man am 

scbonsten in dem Thaleinscbnitt ostlich von Petrino, an dessen Miindung die Schiefer in grossercr Miiclitigkeit 
entblosst sind und in Ubereinstimmung mit dem thalaufwarts folgcnden Schicbtcomplex bei reinem 0.—W.-Strci- 

chen stcil nach S. einfallen. Die Marmoreinlagerungen sind a,uf das untero Thalgebiet beschriinkt, hiiher oben 
werden die Schiefer allein lierrschend und reichen bis auf die Einsattlung hinauf, von der man in die Ebone 

von Larissa absteigt. Jenseits des Sattels treten in schlecht aufgeschlossenem Terrain an einer Stelle Scliiefer 

auf, welche lcbhaft an die Flyschgesteine von Suletseh erinnern. Leider war ich nicht in dcr Eage, diese Vor- 
komiunisse weiter zu verfolgen. Sie sind ilir uns insofern von Interesse, als sie die Vermutliung nabe legen, 

dass die krystallinischen Gesteine von Misalar-Petrino auch im N. von einer Zone secundiirer Bildungen um- 
randct werden, in welcher die Kalke des Dobrudji-Dagh, die auf unsercr Karte ganz willkiirlicb mit den 

(iestcincn von Petrino zu einem Ablagerungscomplex vereinigt wurden, diesclbe Stellung cinnehmen wiirden, 

wie die Kalke der Mavrovuni im Stidcn. 

Weiter nach N. gelangt man in eine Zone jUngerer Sedimente, die Fortsetzung der sandig-mergeligen 

Ablagerungen von Dhoxara, welche zusammen mit den Kandbildungen des Karadagh und der Mavrovuni in 
der Karte vorlaufig unter der allgemcinen Bezeichnung „Neogcn" ausgeschicden wurden. Es sind, wie die 

AufschUisse bei Tachtalismanj und Suply gezeigt baben, lacustrc und fluviatile Bildungen, welche derjting- 

sten Tertiarzeit angehoren diirften, und vielleicht in diesclbe Bildungsperiode fallen, wie die fluviatilen Ab- 

lagerungen, mit welchen die Tertiarbildungen Nord-Eubocas abschliesscn. Doch steigen sie bier zu weniger 
bedeutenden Hohen empor. Vor diesen liildungen liegt, liber die Ebene vortretend, noch eine breitc S<;hottcr- 

terrasse, welche den Gebirgswall im W. dcr Niederung von Earissa in seiner ganzen Ausdehnung, von Vele- 
stino bis an das Bctt des Salamvria liegleifet, dann folgen die losen Alluvialsande dcr Ebene. 
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SchlusNbemerkmigeii. 

In dcm hoheren Gcbirgslande siidlieh vom Salamvria licssen sieli nach den iin Vorhergehenden mit- 
getlieilten Beobachtungen iin grossen Ganzen zwei Gruppcn von Ablagerungen unterscheiden ; eine vorwiegend 

.-ins krysfallinischen Schict'ergesteinen und Marmoren bestehende niachtige Schichtreihe, welclie die NW. SO 

slroiclicnde Kiistenkette zwiscben der llalbinsel Trieheri und dem Tempe-Tbal zusanimcnsetzt, — und die iin 

W. der Niederung von Larissa auftretenden isdirten Schollen jungsecundarer Ablagerungen. 

Uber die speciellerc Gliedening der erstgenannten Scbiebtgruppe geben die vorsteheiiden Detailsohilde- 
riingcn binreiehenden Aiifsehliiss. Dagegen war cs bei der allenthalben i'iiblbaren Luckenhaftigkeit des 

H'.'obachdingsmateriales niclit moglich, bcziiglich der Abtrennung und kartograpbischen Ausscbeidung dureb- 
gehcnder Horizonte inncrbalb des ganzen Scbichtencomplexes zu befriedigenderen Resultaten zu gelangen, 

vvcnn man niclit der Combination allzu viel Spielraum geben wollte. So musste es unentschieden bleiben, 
ol) die durcb das Aut'trctcn von Gneissen cbarakterisirten Ablagerungen am Nord- und Nordwcstabbang der 

Mavrovuni und im Ossa-Gebiete mit den ausscbliesslicli aus krystalliniscben Scbicfergesteinen bestebenden 

Bildungen der stidlicberen Districte parallelisirt werden diirfen, und in welclies Alterverbiiltniss zu diesen 
beiden Gruppen die durcb Einlagerung von Scdimentartuffen ausgezeichneten Schicbtreihen von Polydendri- 

Askiti-Thanatu zu stellen scicn. Dieselben Schwicrigkeiten crgaben sicb bei dem Versucbe, die in diesen drei 
Schicbtgruppcn als concordant eingescbichtete oder deutlicb aufgelagerte Masscn aul'tretender Kalke unter 

einander zu verglcichen und zu horizontiren. Aucb liier musste man sicb mit der Fcststcllung der relativen 

Lagerungsverbiiltnisse fiir jeden einzelnen Fall begniigen. 
Das geologisclie Alter dieses Complexes kiystalliniscb ausgebildcter Gesteinc, den ich, wenn man nacb 

petrographischen Analogicn nrthcilen darf, noch am cbesten mit jenen Ablagerungen vcrgleicben miicbte, 
die in untcrcn Alpen in der Grenzregion zwiscben den alten krystallinischen Massengesteinen und den 
imterstcn palaontologiscb fixirbaren Sedimentbildungen auftreten, wurde erst in jiingster Zeit eingebend 

discutirt.' Die biebei angcregte Frage, ob zwiscben den krystalliniscben Bildungen des Ibessaliscben Rand- 

gebirges und den sic urngiirtenden cretaciscbcn Ablagerungen niclit abnlicbe Beziebungen bestiinden, wie 

zwischen den metamorpbiscben und normalcn Kreidcbildungen Griecbenlands, kann inncrbalb der Grcnzen 

des im Vorhergcbenden besprocbenen Gebietcs kaum ibrer LOsung naber gebracbt werden. Die kleine Insel 

von krystalliniscben Scbiefern und Marmoren, die im Gebieto von Petrino und Misalar im W. der tbessalisclicn 

Niederung auftritt, kann sehr wohl als ein von den Hippuritenkalken der Mavrovuni flankirter Aut'brucb 

iilterer Gestcine aufgotasst werden, und die Kalke des Kara-Dagb, die mit grosser Wabrscbeinlicbkeit als 

cretaciscb bctracbtet werden konncn, sind ringsum von jiingercn Sediincntcn umrandet. Ein Umstand verdicnt 

aber viellcicht nocb besonderc licacbtung. Jenc eigcntlitimlicbe tcktoniscbe Anlage, der zufolge macbtige 
Scliicbtensysteme durcb quer auf die Streicbungsricbtung orientirte Gebirgskannne bindurebsetzen, welclie es 

in Attika moglieb gemaclit bat, einen Zusammenliang zwiscben metamorpbiscben Bildungen und siclieren 

Kreideablagerungen zu constatiren, bebcrrsebt aucb die tbessalischen Gebirge. Die thessalische Kiistenkette 

stelit zu dem westlicbcr gclegonen Gebirgsland und dem Pindus tektonisch in deniselben Vcrbaltniss, wie 

das Gebirgsland von Euboca zu jenem Nord-Griccbenlands. Ein Blick auf die geologisclie Karte liberzeugt 

uns von dieser eigentbumlielienQuerglicderung des tliessaliscbciiHandgebirges, die sicb besonders deutlicb in 

den im Allgcmeinen in Ostwestrichtung durebsetzenden Marmorlagern zu erkennen gibt. Dieselbe Streichungs- 

1 Prof. M. Ncumuyr, Das Schiefergebirge derHalbinsel Chalkidike und dor thessalische Olymp. Jabrb, d. k. k. geol. 
ReiehsaiiBtalt, 187G, 26. Band, p. 249—2G0. 
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208 Friedrich Teller,   (leologiache, Bexchreibung des sudo.stliehen Thessalien. 

richtung beobaclitet man aber auch in den jungmesozoischen Kalkscliollcn im W. der Ebene von Larissa, 

die so genau in der Fortsetzung der in der Ktistenkctto auftretenden Kalke liegen, dass es z. B. ganz nahe 
zu liegen scheint, die Kalke der Mavrovuni und des Kara-Dagh und jene von Kanalia-Vencto und der kleinen 

Klippe (Petra) am Westrande des See's von Karla als einen zusammengehorigcn nacli ONO. ausstreichenden 

Zug aufzufassen. Die bis heute vorliegenden Beobachtungen warden freilich derartigc Oombinationen kaum 
recbtfcrtigen and man kiinnte ibnen aucb einfach dadurch einc Grenze setzen, dass man den Westrand der 

thessalisclien Kiistcnkette. liings des See's von Karla und der versumpften Nicderung des Asinaki bis hin&uf 

in das rrhal von Kiserli als einen machtigen Querbruch aiiffasst, (lessen Bildung alter ist, als die in Rede 

stebendencretacisclienAblagernngen.Eine soleheAnnahme wlirde weder mit orographischen noch geologischen 

Thatsachen im Widerspruche steben. Ich glaubte aber doch auf diese Verhaltnisse aufmerksam machen zu 

niiissen, da sie vielleicht in dem siidlich vom Kara-Dagh liegenden Gebirgslande fur die Liisung der angeregtcn 

Frage von Bedeutung sein konnten, in jenen Gcbirgskettcn yornebiulich, die im W. in einem Hauptverbrei- 
tungsgebiet cretacischer Ablagerungcn entspringen, in ihren ostliclistcn Ausliiuiern aber den Tsiragliiotiscb.cn 

Bergen, mit Kalken von rein krystallinischer Ausbildung an den Golf von Volo lierantretcn. 
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