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VON 

DR.    H.   VETTERS. 

Mil 10 Textfiguren und 1 Karte. 

VORGELEGT IN DEI? SITZUNG VOM 5. JULI  1906. 

Als  icb   im   vergangenen   Sommer  im   Auftrage   und   auf  Kosten   der   Erdbebenkomtnission   der 

kaiseii. Akademie der Wissenschaften das Gebiet des jungsten albanischen Erdbebens bereistc, hatte ich 

Gelegenheit, auf diesen grofjeren und klcineren Reisen auch einige geologische Beobachtungcn zu 

machen, welche geeignet scheinen, unserc noch immer recht geringe Kenntnis fiber die Geologic dieses 

Landes zu erweitern. 

Zwar hat Dr. F. Baron Nopcsa in der allerletzten Zeit grofiere Reisen in diesem Gebiete unter- 

nommcn und ist in Balde cine diesbezugiiche Arbeit zu erwarten. Die Beschaffenheit dieses Landes, die 

Schwierigkeit, es zu bercisen, lassen es jedoch wiinschenswert erscheinen, moglichst viele Mittcilungen 

darubcr zu haben, demnach auch altere Bcobachtungen noch Wert behalten. 

Jch konnte geologische Beobachtungcn auf folgenden kiirzeren Ausfltigen anstellen: 

1. Skutari — Siroka; 

2. in den Hiigeln sfidiich von Skutari; von Karahasan nach Ajasma, Tabaki und fiber Drocin 

nach Ajasma; 

3. am OstfuCe des Tarabos (Zuos, Gorica); 

4. Skutari—Bakcelik—-Brdica—Bltoja; 

5. Skutari — Vukatani—Jubani— Gajtani—Rogami—Rcnci; 

6. in den Htigeln am Kiri und am Wcge fiber Bardanjolt nach Renci; 

7. durch das Muselimital nach Mazreku und fiber Mskala—Rogami--Gajtani zuriick; 

8. Muselimi—Mesi—Boksi; 

9. Gruemira—Gruda—Griza fiber Hani cesmes zurfick; 

10. fiber \'orfai auf den Maranajgipfel; 

ferner auf den langeren Ritten: 

11. Skutari—Oboti—Dulcigno—Antivari—Virpazar—Rijeka—Podgorica—Tuzi—-Ivanaj —Kopliku— 

Skutari; 
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202 H. Vetters, 

12. iiber Busati und Kakaric nach Alessio—Gursi—Biza—Durazzo—Tirana—Derveni— Laci — 

Delbinisti—Miljoti, durchs Fanital iiber Rubigo, Rzeni—Ksela nach Orosi, von wo aus der Mali Senjt 

bestiegen und der Riickweg iiber Singjerc — Kacinjeti—Vaudenjs angetreten wurde. 

Bei alien diesen grdfieren und kleineren Reisen konnte ich in aller Ruhe Beobachtungen anstellen 

und fand seitens des katholischen Klerus und der in so argem Rufe stehenden Bevolkerung, der 

christlichen wie der mohammedanischen, die gastfreundlichste Aufnahme. Das Entgegenkomrnen, welches 

mir die kaiserlich ottomanischen und die fiirstlich montenegrinischen Behorden bewiesen, ferner die 

liebenswiirdige Unterstiitzung, die mir die k. und k. Gesandtschaft in Cetinje und die k. und k. Konsular- 

behorden bewiesen, trugen ferner nicht wenig zur leichten Ausfiihrung und dem Erfolge meiner Reise bei. 

Ich erlaube mir daher, den Leitern dieser Amter, insbesondere Seiner Exzellenz dem Herrn Baron 

O. Kuhn v. Kuhnenfeld in Cetinje, Herrn Konsul Krai in Skutari, Herrn Vizekonsul Baron 

Bornemisza in Durazzo und Herrn Vizekonsul Muthsam in Antivari meinen verbindlichsten Dank 

auszusprechen. 

Als Grundlage fur die Aufnahmen diente die osterreichische Spezialkarte 1 : 75.000 und teils auch 

die auf den gleichen Mafistab vergroGerte Generalkarte 1 : 200.000. 

Von einer Zusammenstellung der iiber Albanien erschienenen Literatur wurde abgesehen, da eine 

solche bereits Nopcsa's Arbeit »Zur Geologie von Nordalbanien« (Jahrbuch der k. k. Geologischen 

Reichsanstalt, LV, 1905) beigegeben ist und ferner cine Ubersicht der gesamten Balkanliteratur vorkurzem 

von Hofrat Toul a gegeben wurde.1 

i F. Toul a, Der gegenwiirtige Stand der  geol. Erforschung der Balkanhalbinsel   und  des   Orientes. Compte rendu. IX. Intern. 

Geologenkongrefi, Wien, I., p. 175—300. — Erganzungen dazu im XI. Jahresbericht d. Naliirw. Oricntvereins, Wien 1906, p.31—75. 
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Geologie des nordlichen Albaniens. 203 

Geologiseher Teil. 
Das Becken des Skutarisees und die albanische Kiistenebene. , 

Am Stidwestufer des Skutarisees treten die triadischen Kalke des montenegrinisch-albanischen 

Kiistengebirges bis unmittelbar an den See heran. \*om Bojanadurchbruche bis zur Rijekamiindung ist, 

abgesehen von dem kleinen, mehr im Innern des Gebirges gelegenen Tieflande der Crmnica, keinerlei 

bedeutende   Alluvialbildung zwischen See und Gebirge zu finden. 

Den Nord- und Nordostrand dagegen nimmt eine ziemlich breite, vom See bis zum Fufie der Kalk- 

kamme der Prokletije nur wenig ansteigende Alluvialebene ein. Im stidostlichen Teile 3 bis 5 km breit, 

erstreckt sic sich im Gebiete der Moraea weit ins Gebirge hinein und steht durch das Zetatal mit dem 

Becken von Spuz in Verbindung. 

Jugendliche Ablagerungen bedecken diese Ebene, nordlich der Linie Hum—Zabljak Konglomerate 

und Schotter,1 stidlich machtige Humusablagerungen, welche die nur zum geringen Teile ausgebeutetc 
Fruchtbarkeit des sfidlichen Teilcs der Ebene im Gegensatze zu dem sparlich bewachsenen konglomcrat- 

reichen Teile bedingt.- 

Tiefe, steilwandige, cafionahnliche Taler habcn die Moraea und ihre Zufliisse in diese Alluvionen 

eingeschnitten. Bei 2 bis 3 in Tiefe schliefien diese im unteren Laufe noch immer nichts anderes als den 

Humus auf, im nordlicheren Teile zeigen sich flach gelagerte, zu Konglomeratbanken verkittete Schotter, 

in denen bei Podgorica Kalkgerolle iiberwiegen, daneben aber auch Flj'schsandstein und Serpentin- 
stiickchen zu finden sind. 

Bei der Vezirbri'icke tritt im Flufibette schliefilich auch das Liegende der Konglomerate, der hellgraue 
Kreidekalk mit tlachem NNO-Fallen hervor. 

Die Ebene senkt sich allmahlich gegen den See zu und setzt sich in den Seeboden fort. Dieser hat 

die gleiche Neigung, die tiefsten Stellen sind gegen das Stidwestufer geriickt. Eine von Stidost nach Nord- 

vvest gerichtete Abbruchslinie, die schonCvijic auf seiner Obersichtskarte der dinarisch-albanischen 

Scharung zeichnet, begleitet den Steilabfall des Taraboszuges. Das ganze Seebecken macht den Einclruck 

einer einseitigen, gegen diese Linie geneigtcn Senke. Damit wtirde auch das am Maranaj beobachtete 

Westfallen der sonst flachen Alegalodontenkalke ubereinstimmen. 

Die Entstehung des Skutaribeckens wie auch der ihm unmittelbar benachbarten Bojana- und 

Drinebenc verlcgen die alteren Autoren wie Boue3 ins jiingere Tertiar. Hassert4 gibt eine ausftihrliche 

Schilderung, wie der gleichzeitig mit dem Einbruche des adriatischen Beckens gebildete See allmahlich 

Aerlandet wurde: Die Fliisse, welche aus dem Gebirge herabkamen, verloren rasch ihr (jefalle und mufiten 

alle groben Gerolle unmittelbar am Kande ablagern; nur die feinen Humusteilchen gelangten in grofiere 

Tiefen. Die Ausfiillung begann im Pliozan und dauert bis in die Gegenvvart fort. Wie die stellenweise zu 

beobachtende grofie Machtigkeit der Konglomerate (bis 75 ni) und ihre oft hohe Lage (bei Hoti Hum 

150 wi, Pistola 60 ni) fiber der heutigen Ebene dartut, besaO das alte Seebecken eine betrachtliche Tiefe 

und der Wasserspiegel reichte bis fiber den Fu8 der Gebirge.   Als  der rings umschlossene See sich durch 

1 Darunter Kalkgerolle mit Kaceltejischliffen nach Art der Dreikanter. — Vinassa de Regny,   Osservazionc   geol.   sul Monte- 

negro.   Boll. soc. geol. Hal., XXI, 1902, p. 487. 
2 Vergl. auch Hasscrt, Bcitr. z. phys. (Jeographie von Montenegro.  Petermann's Mitteil. Erg. Bd. XXV, 1896, p. 35. 

3 Der albanesische Drin  und  die  Geologie Albaniens,  besonders   seines  tertiaren  Beckens.   Sitzungsber.   d. Akad. d. Wissen- 

schaften, Wien, XLIX, 1864, p, 181. 185. 
4 Hassert, Geographie von Montenegro. L, c. p. 34 ff. 
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204 H. Ve Iters, 

Erosion seinen heutigen Ausflufi geschaffen hatte   und rasch   zuriickwich,   schnitten   sich   die   Fliisse 

canonartige   tiefe  Taler   in   die  jugendlichen   Beckenausfiillungen. 

Demgemafl waxen die untersten Konglomeratschichten, welche mit Sanden und Tonen wechscl- 

lagern, noch dem Pliozan zuzurechnen, wahrend die Hauptmasse dem Diluvium und die oberen Partien 

dem Alluvium angehoren. 

Eine ahnliche Vorstellung hat von den neueren Autoren auch Vinassa de Regny,1 welcher vvie 

Boue die Moglichkeit, dafi unter den Alluvien Pliozan anstehe, offen lafit. Auch Nopcsa schliefit sicb, 

nach seiner Karte zu schliefien, dieser Ansicht an. 

Anders Cvijic.2 Er sieht in dem Skutarisee nicht den Rest eines alten Meeresarmes, sondern sucht 

seine Entstehung auf ganz jugendliche Senkungen zurtickzufuhren. Die Neigung des Seebodens, das 

Vorhandensein tiefer Schachte, welche im Gegensatze zu der Durchschnittstiefe von 7 m im Maximum 

bis zu 44 m hinabreichen, sollen Analoga zu den Bodenflacben der Karstpoljen sein. Der Mangel neogencr 

Sufiwasserbildungen deute auf das jugendliche Alter des Sees, welcher nichts anderes als cin spat im 

Diluvium gebildetes und bis unter den Grundwasserspiegel versenktes Polje darstelle. 

Auf dem Ritte von Tuzi nach Skutari gelang es mir, die Frage iiber die Natur des Skutariesees im 

ersteren Sinne zu entscheiden. 

Hinter Kopliku, nach Uberschreiten des im Sommer vollstandig trockenen, mit grobem Kalkschottcr 

erfiillten Benusibettes, gelangt man in einen kleinen Hohlweg, in dem Lehrn und blaugraue, seltener 

etwas sandige Tegel anstehen. Diese Tegel reichen bis zu dem ersten der drei Hani cesmes und enthalten 

zahlreiche marine Fossilien, grobe schvverschalige Austern neben ganz zarten Formen. Bei zweimaligem, 

nur kurzen Aufenthalt an diesem Punkte konnte ich folgende, riickwarts eingehcnd bcschriebene Fauna 

von zirka 150 Stricken sammeln. 

Gasteropoda: 

Nat lea millepunctata Lam. var. pseudocollaria Sacc. 

„       epiglottina „        „   funicillata „ 

* „        (Neverita) Josephiua Risso., haufig. 

* ,, „ „ „ Ubergang z. clauscolata Sacc. 

,, „ ,, „ „ „   ClClCtlCl „ 

„ „ „ „ var. subplioglaucina „ 

Scalaria (Fuscoscalaria) Turtonis Turt. var.pauperxostata Sacc. 

* Turritella tricarinata Brocc, haufig. 

„ „ „      var. communis Risso., schr hiiutig? 

„ „ „       „   percincta Sacc. 
f „        (Haustator) Rhodanica Font. 

* Niso terebellwm Chemn. var. acarinatocoma Sacc. 

Cerithiurnprocrenatum Sacc. et var., sehr haufig. 

Chenopus pespelicani Phil, und Obergange z. atalus Eichw., sehr haufig. 

» » »     var. variecincta Sacc. 
f Strombus coronatus D e f r. var. 

* Nassa (Amycla) semistriata Bell. var. isseliana Sacc, schr haufig. 

* „      (Caesia) conf. liniata Chemn. 

Purpura (Cymia) producta Bell. var. angulatissima Sacc. 
f Mnrex torularms Lam. 

f      „      (Phyllonatus) conglobatus Mich. var. C. = f'ecckiotanus Anc. 

1 Vinassa de Regny, Osservazionc geol. sul Montenegro. Boll. soc. geol. Hal, XXI, 1902, p. 530. 
2 I. Cvijic, Die dinarisch-albanisclie Scharung.  Sitzungsber.  d.  Akad.  d.   Wisscjisch.,  math.-nat.  Kl., CX.   1,   1901, p. 31 
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Geologie des ndrdlicken Albaniens, 2()r 

-j- Miwcx (Phyllonatus) conglobatus Mich. var. 

f     „ „ Sedgwicki Mich. var. 

Pollia (Tritonidea) plicata Brocc. 
„        aequicostata Bell. 

Cancellaria (Svetlia) varicosa Bell. var. simpMciorSa.cc. 

„ „ „ „       „    dertosntnrata Sacc. 

„ (Trigonostoma) umbilicare Brocc. var.parvotriangnla Sacc. 

„ „ ampullacea Brocc. var. 

Terebra posineglecta Sacc. var. snbexpertusa Sacc. 

•;• Pleurotoma (Clavatula) rnstica Brocc. 

,, (Surcula) conf. rccticosta Brocc. 

Conns (Chelyconus) ponderosns Brocc. 

„ „ „ „ var. miofusuloides Sacc. 

Scaphopoda: 

Dentalium (Antale) fossile Schrot 

„        novemcostatutn Bam. var. pseudaprina Sacc. 

Lamellibranchiata: 

Pecten planomedins Sacc. 

„      conf. cristacostatus Sacc. 

„      (Acquipecten) Scutaricusis n. sp. 

„      (Chlamys) varius L. 

Auomia orbiculata Brocc. 

y Ostraea lamcllosa Brocc. 

„        cJ-nlis L. var. Dalica Defr. 

,, „      „     „   oblonga Sacc. 

„ „      „     „  pseudocochlear Sacc. 

„        (Cubitostraea)frondosa l)e Sen'. 

„ „ „ „      „     var. dertocaudata Sacc. 
* Leda (Lcmbulus) pell a L., h&ufig. 

Area (Pectinatarca) pectinata Brocc. 
„    (Barbatia) conf. barbata L. 

Chama gryphoides L. 

„ „ „ var. pseudunicomis S a c c. 
* Cardita intermedia Brocc.  var. dentifera Cocc. 

Cardium paucicostatum Sow. var. perrugosa Font. 

-j-     „        (Ringocardiuwi) hians Brocc. 

Corbula gibba 01 i v. 

* Gastrana fragilis L. 

(Die Bedeutung der Zeichen * und f siehe Scite 7.) 

Die meisten Formen dieser Fauna reichen vom Mioztin (oder selbst Oligozan) bis ins jiingsle 

Tertiar und ein Teil ist auch  noch unter der rezenten Mediterranfauna zu finden. 

Die Varietaten weisen jedoch mit geringen Ausnahmen auf Pliozan (Astiano und Piacenziano). 

Dazu kommen Formen, welche im italienischen Tertiar ausschliefilich aus dem Pliozan bekannt sind: 
Pollia  aequicostata  Bell.,   Plenrotoma  recticostata Bell.,  Pecten planomedins  Sacc.  oder Arten  wie 
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206 H. Vetters, 

Nassa semistriata Bell, und Polliaplicata Brocc, vvelche fur unteres Pliozan charakteristisch sind, 

in alteren Stufen selten vorkommen. 

Demnach konnen wir das Alter der Tegel von Hani cesmes als pliozan ansetzen. Sie ent- 

sprechen vermutlich den unteren Schichten der Konglomeratausfullung, welcbe nach Hassert mit Sanden 

und Tonen wechsellagern und pliozanen Alters sind. 

Die Fauna ist ausgesprochen marin; trotzdem sicherlich der Zuflufi von Stifiwasser ein betrachtlicher 

war, fehlt ein Einschlag von brackischen und limnischen Formen wie im Pliozan von Selenitza bei Valona.1 

Das Becken war (wenigstens anfanglich) nicht abgeschlossen, sondern stand mit dem offenen Meere in 

Verbindung. Da sonst viel hohere Berge das Becken umgeben, ist eine Verbindung (iber die niederen 

Hugel im Siiden Skutaris anzunehmen, was bei ihrer geringen Hohe und der mehrfach beobachteten 

hohen Lage der Schotter keine Schwierigkeiten macht. Erst in spaterer Zeit, vielleicht infolge der 

jiingeren Einbriiche im Gebiete der nordlichen Adria mag ein Sinken des Meeresspiegels und damit, 

wie Hassert annimmt, eine Abschliefiung des alten Skutarisees stattgefunden haben. Ein weiteres 

Sinken des Wasserstandes im See trat mit der Bildung des heutigen Bojanadurchbruches ein. 

Marine Tegel sind aufler dem erwahnten Orte aus dem Skutaribecken noch nicht bekannt, sie 

bilden jedoch vermutlich im ganzen Becken das Liegende der jungen Alluvionen.2 

Dasselbe gilt von der Bojana- und Drinebene und den weiter siidlichen, zwiscben den nordwest- 

siidostlichen Ketten eingeschalteten Tieflandern. Spuren des Tegels fand ich bei Vukatani, dann sind sie 

bei Durazzo in der Ebene um die Kneta Durcit zu finden. Von da soil ein C&rcharias-Zahn stammen, der 

mir in Durazzo gezeigt wurde.3 

Weiter siidlich ist Pliozan schon seit langem aus der Umgebung von Valona, dann von den Inseln 

Korfu und Zante bekannt. In der wegen seiner Petroleum- und Erdvvachsvorkommen im Altertum 

beriihmten Gegend von Valona und Selenitza fand Coquand1 unten blaugraue gipsfiihrende Tone mit 

nur untergeordneten Sandstein- und Konglomeratlagen und dariiber eine Folge von Sandsteinen und 

Konglomeraten, in welchen Erdwachs bald als einzelne Knollen, bald in grofieren Lagen auftritt. Coquand 

fand in ihnen mehrfach Car diunt edule, Ostrea pseudedulis, J antraJacobaea; auch die von Simonelli1 

neuerdings beschriebene Fauna stammt aus dieser oberen Abteilung. 

Im Gegensatze zu den blauen Tegeln im Liegenden sind diese Schichten im bewegten Wasser 

einer Strandzone gebildet. Vereinzelt treten auch Brackwasserformen (Potamides pictum, P. atti- 

cum, Cardium edule, Hydrobia) und selbst Siifiwasserformen (Mohrensternia Zitteli, Planorbis und 

Melanopsis) auf.   Nach der Ablagerung der Tegel fand also ein Ruckzug des Meeres statt. 

In ahnlicher Weise baut sich das Pliozan auf Korfu und Zante auf. 

Den Tegeln von Hani cesmes entsprechen die unteren blaugrauen Tegel. Aus ihnen fiihrt Coquand 

von Valona eine unserer ahnliche Fauna an, in der unter anderen 

Anomia epihippum L. 

Murex brandaris L. 

Buccinum semistriatum Brocc. 

Turitella tricarinata Brocc. 

„        vermicular is Brocc. 

Natica millepunctata Lam. 

„     helicina Brocc. 

1 Simonelli, Le sabbie fossilifere di Selenitza. Boll. soc. geol. Ital., XII, 1893, p. 553. 

2 Vergl. Boue, Der albanische Drin etc. Sitzungsber. d. Akad. d. Wissensch. Wien, 1864, p. 181. 
3 Auf Nopcsa's Karte ist die Ebene ohne wcitere  Bestimmung als neogcn  eingezeichnet.  Die  Verbreitung des  Pliozan ist 

geringer, da auch Miozan teilweise wenigstens einbezogen ist. 

* Descr. geol. des gisements bituminiferes et petroliferes de Selenitza dans l'Albanie et de Chieri dans 1'Tie de Zante. Bull. soc. 

geol. de France, II. Sen, XXV, p. 21—74. 
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Geologic des ndrdlichen Albaniens. 207 

vorkommen.   Ahnliche   Faunen   beschreibt   ferner   Fuchs1   aus   den   unteren   Tegeln   von   Korfu   und 

Zante. 

Von der ersten Insel sind als gemeinsame Formen zu erwahnen: 

Buccinum semistriatum Brocc. 

('henopus pespelicani Phil. 

Natica ntillepunctata Lam. 

„      Josephinia Risso. 
Card in in 1/ici us Brocc. 

Ostrea lamellosa Brocc. 

Von Zante: 

Buccinum semistriatum Brocc. 

Ttirileilii tricarinata Brocc. 
Cardiinn Mans Brocc. 

Da die Tegel von Hani cesmes das Absatzprodukt einer ruhigen Meeresbucht darstellen und zarte, 

dunnschalige Formen, vvie Gastrana fragilis, Leda pella, Cardita trapezia u. s. \v\, in wohlerhaltenem 

Zustande aufweisen, mufi das Zusammenvorkommen von dicken, schwerschaligen Arten, die wir in der 

Brandungszone zu flnden gewohnt sind, zum Beispiel die grofien Ostrea lamellosa-Schalen, die dicken 

Muriciden, um so mehr auffallen. Wir flnden hier eine ahnliche Mischung der Litoralfazies mit der Tiefen- 

fazies, wie sie Schaffer2 in den miozanen Tegeln der Bocche di Asino bei Serravalle-Scrivia beobacbtete. 

Auch in unserem Falle scheinen die schwerschaligen litoralen Formen auf zvveiter Lagerstatte sich zu 

befinden. Denn die zarten und feinschaligen Formen sind meist wohlerhalten, teihveise noch mit Perlmutter- 

glanz, wahrend gerade die starken Schalen mehr oder vveniger abgerieben und zerbrochen sind. (In dem 

friiher gegebenen Fossilverzeichnisse sind die abgriebenen Stiicke mit -)- und die besonders gut erhaltenen 

mit * bezeichnet.) Die Strandformen sind somit vermutlich von ihrem urspriinglichen Standorte in das 

Gebiet der Tegel verschwemmt worden, sei es durch lokale starkere Stromungen oder erst beim 

allgemeinen Riickzug des Wassers im Seebecken durch die verschiedenen Bache. 

Wenn auch der Skutarisee nicht so jugendlicher Entstehung ist, als wie Cvijic annimmt, sondern 

gleich den sudlicheren albanischen Kiistenebenen bereits im Pliozan vom Meere iiberflutet war, so 

mogen nichtsdestoweniger die jungen Senkungserscheinungen, welche Cvijic annimmt, auf Richtigkeit 

beruhen. Aufier den vorher schon erwahnten Lotungsergebnissen im Skutarisee sieht Cvijic unter 

andern Anzeichen daflir in der 600 bis 700 m niedrigeren Lage des Flysches im Mali Amulit gegeniiber den 

benachbarten Gebirgen, in der eigentumlichen Detailplastik der sogenannten resistenten Kamme (Amulit, 

Rencit, Kakaricit). Auch jetzt noch scheinen diese Gebiete einer langsamen Senkung zu unterliegen. 

Wenigstens ist ein allmahliches Ansteigen des Sees und des Grundwasserspiegels mehrfach 

beobachtet. 

Die Kiepert'sche Karte aus dem Jahre 1870 gibt zwischen dem See und Skutari an der Bojana 

mehrere Orte, wie Kasena, Benesosal, Beneimas, und am Siidufer des Sees Gurgel, Tjischoja, Sarata an, 
welche heute nicht mehr existieren. Ja schon die Anlage von Skutari selbst ware unbegreiflich und 

geradezu unsinnig, wenn seit jeher dieselben Verhaltnisse geherrscht hatten wie jetzt, wo der Bazar einen 

ziemlichen Teil des Jahres hindurch unter Wnsser steht. (Diese alljahrlichen Uberschwemmungen werden 

wir noch bei der Besprechung der Zadrimaebene naher kennen lernen.) 

i Th. Fuchs,   Das Pliozan von Zante   und   k'orfu.   Sitzungsber.   d.   Akad.   d.  Wissensch.,   LXXV,   1877,   p.   309—320.   — 

Coquand, 1. c. p. 62 — 74. 

'-X. S chaffer, Beitrage z. Parallelisicrung  der Mioziinbildungen d. piemontesischen  Tertiars  mit  denen d. Wiener  Beckens. 

11. Teil. Jahrb. d. Gcol. Reichsanst. Wien, XLIV, 1899, 
Denkschriften def mathem.-naturw. Kl. Rd. LXXX. ®Q 
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208 H. Fetters, 

Auch Tietze1 hat schon Anzeichen fur das Ansteigen des Wassers in der Gegend von Plavnica 

beobachtet. Das Tal der Rijeka ist, mit Cvijic zu sprechen, das ganze Jahr hindurch ein schmaler Seearm, 

die der Miindung vorgelagerten Alluvialgebiete sind den grofiten Teil des Jahres (ich sah sie im Juni und 

August) iiberflutet und die zerstreuten Kalkberge bilden wirkliche Inseln. Bei Seljani sah ich von den 

beiden auf der Spezialkarte 1 : 75.000 eingezeichneten unteren Muhlen nur mitten im Wasser stehende 

Ruinen, der See reichte bis unmittelbar an die Kalkwande heran. Auch bei Nanhelm war der nord- 

westliche Seitenarm des Liceni Hotit viel breiter, als die Karte angibt, und erfullte die Bucht ostlich des 

Helm vollstandig; von Dammweg und Brucke waren gelegentlich der Uberfuhr nur einige Triimmer unter 

Wasser zu sehen. Abgesehen davon, dafi ich diese Gegend im Hochsommer besuchte, versicherten auch 

die  Aussagen unseres Fahrmannes, dafi diese Wasserstandsverhaltnisse nicht nur zeitweilig seien. 

Nach Cvijic liegt diesen Erscheinungen ein allgemeines Sinken des Landes zu Grunde und gehort 

dieses Gebiet zu den am starksten noch im Absinken begriffenen der ganzen adriatischen Ostkiiste. Der 

Nachweis tiefer Schachte am Boden des Sees und aufier den oben angefiihrten Erscheinungen in der 

Bojanaebene die fortschreitende Versumpfung der tief gelegenen Gebiete, wie zum Beispiel der Kneta 

Baldrins zwischen Rencit- und Kakaricitkamm, sind fur inn mafigebende Beweisgriinde. 

Was das Ansteigen des Wassers im Skutarisee anbelangt, mag zwar nicht, wie Tietze meint, die 

Hauptursache, aber doch ein wichtiger Faktor in der starken Versandung des Bojanalaufes zu suchen 

sein. Wahrscheinlich wirkt beides zusammen und verstiirkt den Effekt. Das Sinken des Landes, das 

Ansteigen des Grundwasserspiegels in den Niederungen nachst der Ktiste bedingt eine Verringerung des 

Gefalles. Die Bojana vermag ihr Bett jetzt urn so weniger freizuhalten, seit schotterreiche Gebirgsbache 

in sie einmiindeten, wie der Kiri, der nach Cvijic friiher nordwestlich der Stadt in den See sich ergofi, 

und namentlich seit der Drin (Winter 1858/59) unter teilweiser Beni'itzung eines alten Bettes den grofieren 

Teil seiner Gewasser und damit auch seiner Gerolle der Bojana zufiihrt. 

Schliefilich ware hier auch noch der in dieser Kiistenzone nicht seltenen Erdbeben zu gedenken. 

Kleinere Erdstofie sollen in Dulcigno und Durazzo nicht selten sein. Aus dem Jahre 1881 berichtet 

Tietze1 von Antivari ein Erdbeben, welches er mit der Grenzlinie zwischen Flysch und den alteren 

Kalken in Zusammenhang bringt. Anlafilich des albanischen Bebens vom Jahre 1851 hat schon Boue2 

den Kiistenstreifen zwischen Durazzo und Tirana, Avlona, Korfu und Janina als eine Bebenzone 

bezeichnet. 

Auch das letzte nordalbanische Beben vom Juni vorigen Jahres bewegte sich hauptsachlich an der 

Uberschiebungslinie der alteren Kalke iiber den Flysch und andrerseits liings der Nordwest-Siidost- 

bruchlinie, welche den Ostrand des Taraboskammes und im Suden den Westabbruch des Jubani- und 

Hajmelitzuges bildet.3 

Zeigt uns das verhaltnismaSig haufige Auftreten solcher Erdbeben an, dafi im Boden noch immer 

tektonische Veranderungen stattfinden, so kann auch hierin eine Stiitze fiir die Annahme, dafi dieses 

Gebiet noch immer im langsamen Sinken begriffen ist, erblickt werden. 

1 Geol. Ubersicht von Montenegro. Jahrb. d. Geol. Reichsanst. Wien, 1884, p. 69. 

2 Boue, Sitzungsber. d. Akad. d. Wissensch. Wien, VII, 1851, p. 776—783. 
3 Vetters, Vorl. Ber. und die Untersuchung  des  im  Sommer   1905  stattgel'undenen Erdbebens  von   Skutari.  Akademischer 

Anzeiger. Wien 1906. Nr. 1. 
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Geologic des nordlichen Albaniens. 209 

Die dinarischen und albanischen Kustenketten. 

Das montenegrinische Kustengebirge. 

Im montenegrinischen Kiistengebiete, iiber welches bereits Arbeiten und geologische Karten von 

Tietze,1 Hassert,8 Vrinassa de Regny8 und anderen vorliegen, konnte ich auf meiner nur 

fliichtigen Bereisung wenig neue Beobachtungen machen. Einige Notizen wurden mir von Herrn 

Dr. Konig, welcher in dicsem Jahre das Ktistengebiet bereiste, freundlichst zur Verfiigung gestellt. 

Am Siidostfufie des Tarabos legen sich bei Zuos an die nordostlich streichenden Triaskaike graue 

plattige Flyschsandsteine mit weifien Spatadern, welche mit 40° nordwestlich unter den Kalk einfallen. 

Sie stellen die Fortsetzung der Berge Tepe, Dauldschina u. s. w. dar. Am Wege entlang des rechten 

Bojanaufers bemerkt man zunachst bei den Fischerhiitten steil gegen Nordwest fallende miirbe, tonige, 

gelbbraun verwitterte Schiefer. Neuerdings treten, anscheinend siidostlich fallend, Kalke auf, welche auch 

die kleine Klippe in der Bojana bilden. Danach folgen erst die Flyschgesteine von Zuos. Diese kann man 

am Wege nach Oblika postme wiederholt bemerken, man findet sie zum Beispiel beim Han Murican und 

in den Hiigeln bei Gorica wieder. 

Als Fortsetzung der alttertiaren Gesteine der Hiigel siidlich von Skutari und Brdica sind sie als 

Tertiarflysch anzusehen. 

Vinassa de Regny zeichnet hier nur in der Fortsetzung der Hiigel von Gorica bei Selita Kreide(?)- 

flysch ein. Er lagert in der Mittc der breiten Kreidekalkmulde, welche die Fortsetzung der schmalen ein- 

gefalteten Zone von Sutorman darstellt. Offenbar ist diese Mulde breiter entwickelt und enthalt aufier 
K'reidekalk auch tertitire Flyschgesteine, die hier am Tarabos unmittelbar von Trias iiberschoben 

werden. 

Das Grundgeruste des Kiistengebirges besteht ansonsten aus triadischen Kalken, in die am West- 

abhange des Rumijakammes eine schmale Zone von Rudistenkalken und am Sutorman nach Vinassa de 
Regny' auch Jurakalk eingefaltet ist. 

Durch eine scharfe nordwest-siidostlich von Antivari zum Liceni Sasit verlaufende Grenzlinie, 

wahrscheinlich durch eine gegen SW. gerichtete Uberschiebungsflache getrennt, lagert sich an dieses 

triadische Grundgeruste an der Kiiste ein System ziemlich regelmafiiger Falten von eozanen Nummuliten- 

kalken und oligozanem Flysch. 

Nur an der Muzura planina treten auch noch die Rudistenkalke als eine Antikline zu Tage. 

Nummuliten gibt Hassert5 von Kunja an und Vinassa de Regny1"' fand in dem Mergelkalk 

bei Bratica eozane Foraminiferen (Orbiioides nunimulitica Griin, O. papyracea Boub. und 

0.  radians   d'Arch.). 
Ganz an der Kiiste bei Dulcigno (Fig. ]) lagern auf den Nummulitenkalk, welcber die Innenwand des 

Hafens bildet, flach (20°) nach Siidwest geneigte miozane, miirbe, gelblichbraune Sandsteine mit einzelnen 

harteren Banken und Lithothamnienkalkbanken. Fossilien, besonders Ostreen- und Pectenschalen sind 

in den gclblichen Kalkzwischenlagen nicht selten. 

i E. Tietze, Geolog. Ubersicht v. Montenegro. Jahrb. d. Geol. Reichsanst. Wien, 1884, XXXIV, p. 1 — 110. 

'' Iv. Hassert, Beitr. z. physisohen Geographie von Montenegro. Petermann's Mitt. Erg. II. 115. 
;! Vinassa de Regny,  Osscrvazioni geol. s. Montenegro  orient, c meriod. Boll. soe.   geol. Ital., XXI,   1902,   p.   465 — 543.— 

Die Geologie Montenegros u. d. albanesisehen Grenzgebietes. Compte rendu. IX. Internat. Geologenkongrefi Wien 1903, I, p. 339—346. 

* Boll. soc. geol. Ital., 1902, p. 515. 

'-> Hassert, 1. c. p. 35. 
(; Osserv. geol. sul Montenegro, p. 521. 
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210 H. Vetters, 

Nach Hassert1 und Vinassa de Regnya sind dieselben jungtertiaren Ablagerungen noch in einer 

kleinen Partie beim Orte Pistula anzutreffen, sonst fehlen sie im ganzen Ktistengebirge. Das Vorkommen 

im Hafen von Dulcigno ist bereits durch Tietze3 nachgewiesen worden, doch konnte er nach den nur 

undeutlichen Fossilien das Alter nicht naher wie neogen (miozan oder pliozan) bezeichnen. Durch die 

reichere Fossilausbeute, welche in den letzten Jahren hier gemacht wurde und die B. Nelli1 und Vinassa 

de Regny5 beschrieben haben, liefi sich das Alter dieses Jungtertiarvorkommens als mittelmiozan 

flxieren.B 

Fig. l. 

Dulcigno (nach einer Photographic von Dr. Stu rany).  Die  Festung  stcht  auf Leithakalk.   Die seewarts  faliendcn Schichtcn  rcchts 

Leithakalk und Sandstcin. Die Kammhohe bildet Nummulitenkalk. 

Der von Dulcigno nach Antivari fiihrende Saumpfad (die neu angelegte Stnifie war erst teilweise 

fertiggestellt) ftihrt ausschliefilich iiber die alttertiaren, beziehungsweise kretazischen Faltenziige. 

Ich beobachtete nach dem Nummulitenkalkriicken des Mai Menders, welcher den Hafen von 

der Oberen Stadt trennt, 60° siidwestlich fallend Flyschsandsteine, nach denen bei der katho- 

ischen und serbischen Kirche wiederum helle graue Kalke auftreten. Dem Saumpfade im Salcital 

folgend, sieht man  nordostlich   fallendc  Sandsteine  und  bei  Bratica  plattige  graue Kalke,   denen  sich. 

i L. c. p.3 3. 

2 Boll. soc. geol. Ital.,  1902, p. 523. Comptc rendu, 1, p. 343. 

3 L. c. p. 66 f. 

* II miocene medio di Dulcigno c Pistulj nel Montenegro. Boll. soc. geol. Ital., XXIII, 1904, p.  149 — 157. 
5 Fossili del miocene medio di Dulcigno. Ebenda p. 307 — 322. 
G Fur die Annahme des mioziinen Alters sprach sich bereits  Suefi  aus (Antlitz der Erde, III, p. 413).   —  Nopcsa hat auf seiner 

Karte dieses Vorkommen ausgelassen und nur Eoziin eingezeichnet. 
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Geologic des nordlichen Albaniens. 211 

gleichfalls nordostlich fallend, am weiteren Wege braunliche Sandsteine im Wechsel mit grauem, weichen 

Tonschiefer anschliefiDn. 

Vom Orte Krusa an steigt der Pfad steil zur Muzura planina an. Graue, braun verwitterte Sandsteine 

und murbe, tonige Schiefer bilden, bald steiler, bald flacher nordostlich fallend, den Fuf.i des Berges. Bei 

etvva 400 m Hohe erscheinen Konglomerate, aus locker verbundenen, abgerundeten hellen Kalkstiicken 

zusammengesetzt. Helle Kalke bilden die Kammhohe. Der Weg iiberschreitet bei 450 m Hohe den west- 

nordwest-ostsiidost sich erstreckenden, bis iiber 600 m ansteigenden Kamm, in dessen hellgrauem, an 

den Vervvitterungsflachen rotbraunen Kalk zahlreichc Rudisten- und sonstige Fossilquerschnitte auftreten. 

Vinassade Regny1 gibt von diesem Punkte Hippurites Heberti Mun. Chalm., eine Form des oberen 
Senons, an.8 

Das Streichen ist ost-westlich, das Fallen nordlich. 

Der Abstieg geht fiber helle, graue Kalke, von denen nach Vinassa's Karte die unteren Partien 

Nummulitenkalk sind. Ein neuerlicher Anstieg hinter dem mit roter Venvitterungserde erfiillten Tale zeigt 

wiederum Flyschsandsteine und Tonschiefer, welche anfangs mittelstcil nordostlich, dann vveiter oben 

sudwestlich und schliel.ilich neuerdings nordostlich fallen. 

Auf der Hohe bei dem tiirkischen Friedhofe (325 m) sind sudwestlich fallende Nummulitenkalke zu 

beobachten, welche bis Pecurica und an der Strafie fort bis Dobra voda anstehen, wo sie nordostlich 

unter Flyschsandsteine einfallen. Diese sind von der Wegschlinge bei Dobra voda an bis nach Bar 

(Antivari), dessen hohere Stadtteile schon auf alterem Kalk stehen, zu beobachten. Sie bilden die 

unmittelbar an clas altere Gebirge angrenzende Zone. 

Der Nummulitenkalkzug streicht in nordwestlicher Richtung weiter bis an das Meer und bildet das 

Yorgebirge Punta Volovica, welches die Keede von Antivari im Silden begrenzt. 

VVir sehen somit in dem Kiistengebiete zwischen Dulcigno und Antivari als ziemlich rcgelmaBige 

Sattel und Mulden die eozanen Nummulitenkalke mit dem Flysch wechseln. 

Der letzterc wird meist als oligozan angesprochen und fallt wegen seiner miirberen Beschaffenheit 

auch orographisch mit den zwischen den Kalkkammen liegenden Mulden und Talern und an der Kiiste 

mit den eingreifenden Buchten zusammen (VTal di Noce, Val Kruci, Val Cernjaka). Die Fortsetzung des 

vierten Flyschzuges bildet die weite, von Alluvien erfiillte Niederung von Antivari. 

Nur an der Siidseite der Muzura planina grenzt Flysch unmittelbar an den Kreidekalk, welcher eine 

siidwest geneigte Antikline bildet. Das Vorhandensein eines aus Kreidekalkstt'icken gebildeten 

Konglomerates konnte zur Annahme bewegen, dafi sich stellenweise der Flysch unmittelbar an die Kreide- 

kalke anlegte, somit lokal wenigstens eine Aufrichtung der Rudistenkalke voranging. Genauere 

Beobachtungen erst werden entscheiden konnen, ob diese Annahme moglich ist Oder das Fchlen des 

eozanen Nummulitenkalkes auf der Siidseite des Muzurakammcs tektonische Ursachen hat. 

Eine scharfe Verwerfungslinie trennt, wie erwahnt, die nicderen alttertiaren Kiistenfalten von den 

mesozoischen Kalken, welche als hohe, steile Mauer die Kamme der Rumija und des Lisin aufbauen. 

Oberhalb Antivaris sieht man liberal] die Schichtkopfe der nordost geneigten triadischen Kalke. Nament- 

lich aber vom Meere aus gewahrt die Rumija einen imposanten Anblick, macht den Eindruck eines gewal- 

tigen nattirlichen Bollwerkes. 

Die neuen Untersuchungen von Vinassa de Regny8 und Martelli4 haben in dcrTrias des Kiisten- 
gebirges eine Reihe von Horizonten unterscheiclcn lasscn und eine Gliederung der Triaskalke und 

Schiefer angebahnt. 

i Osserv. geol. sul Montenegro, p. 521. 
2 Von Nopcsa wurde dicser Kreidezug niclu ausgeschieden. 
'•' Osserv. geol. s. Montenegro, p. 465—541. — Die Geologie Montenegros und des albanischen Grenzgebirges, p. 337 —346.— 

Fauna dei calcari rossi e grizi del Sutonnan. Mem. d. r. Accad. d. Scicnze dell'Istituto di Bologna, Ser. V, Tom. X, 1903, p. 447 — 471. 
4 Martelli. 11 Muschelkalk de Boljevici nel Montenegro meridionale. Rendiconti r. Accad. dei Lincei, XII, Roma 1903, 

p.  138—144. — II livedo di Wengen nel Montenegro. Boll. soc. geol. Ital, XXIII, 1904, p. 323-361. 
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212 H. Vetters, 

Aufdem Wege von Antivari nachVir gibt Vinassa's Karte bis nach Sustas noch eine Partie tertiaren 

Flysches an. Ich bemerkte jedoch am Wege Antivari—Pristan Spuren von Eruptivgestein und an der 

StraBenteilung am Kurilavorsprung Hornsteine und Schiefer. 
Desgleichen fand Dr. Konig aufdem alten Saumpfade hinter der katholischen Kirche sandige und 

hornsteinreiche Schiefer und Eruptivgestein. Wir haben es hier scheinbar nicht mit Flysch, sondern 

eher mit denselben Schichten wie bei Tugjemile zu tun. 

Fig. 2. 

Anblick der Rumija, vom Meere aus gesehen (nach einer Photographie von Dr. Sturany). An der Ktiste Flysch, dahinter die Schicht- 

kopfe der nordostlich fallenden Trias. Der Kamm Kreidekalk (eingefaltet). 

Auf sie folgen an der Stra8e bei den ersten Hausern graue Kalke und nach Konig zeigen sich 

oberhalb des alten Saumpfades, demselben im Streichen folgend und bergwarts fallend, graue Kalke, grobe 

Kalkkonglomerate und rote Knollenkalke, wie sie im Muschelkalk aufzutreten pflegen. 

Bei Sustas zeigen sich an der Strafie neuerdings griinliche und graue Schiefer mit Hornstein, Jaspis 

und eruptiven Gesteinen im Wechsel mit Kalkbanken und auf sie folgen graue Kalke, rote Knollen- 

kalke neben Kalkkonglomeraten, vielfach gefaltet, im allgemeinen nach Nord fallend. 

Hinter der Briicke von Tugjemile lagern sich, auf die Kalke nordwarts fallend, graue, rotlicbe 

und griinliche Schiefer von flyschahnlichem Habitus. In ihnen fand Tietze1 Spiriferina fragilis, wo- 
nach er den Komplex als Wengener Schichten ansprach. Da Spiriferina fragilis auch in den tieferen Ab- 

teilungen vorkommt, konnte man eigentlich nur von einer sandigen Fazies des Muschelkalkes sprechen. 

Doch   deuten  die   neueren  Beobachtungen  der  Lagerungsverhaltnisse   tatsachlich   auf den   Wengener 

i L. c. p. 63. 
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Horizont.1 Die tieferen Lagen, wie die knolligen, roten Kalke, welche unter die Wengener Schichten ein- 

fall en, entsprechen dem unteren Muschelkalk und die Schiefer von Sustas sollen nach Vinassa de Regny 

und Tietze Werfener Schiefer sein. Doch scheinen mir nach dem petrographischen Habitus, namentlich 

wegen der Eruptivgesteine und des Jaspis, diese Schichten gleichfalls Wengener Schichten zu sein. Der 

wiederholte Wechsel diirfte auf Staffelabbriiche mit Uberschiebungen analog dem Bauplan des Kiisten- 

abfalls bei Budua2 zuriickgehen. 

Die Schiefer von Tugjemile Ziehen sich noch weit in das von Siidost kommende Tal hinein und 

bilden, nach Nord und Nordost fallend, das Hangende der Kalke vom Jerinac. Auch im Tale westlich bei 

Skalica hat sie Konig wieder angetroffen, ferner bilden sie noch die Siidabhange der Hohen 589, 550, 

586 m in der Fortsetzung der Kula crni krs und in ihrer weiteren Fortsetzung fand ich Eruptivgestein 

noch im Nordschenkel der letzten grofien Strafienserpentine unter Punkt 900 in. Nur die Kirche Sv. Ilija 

und Kula Ribniak stehen auf hellem, weifien, dolomitischen Kalk, wahrscheinlich demselben, welchen 

Vinassa de Regny unter dem roten Brachiopodenkalk angibt. 

Das Hangende der Schiefer von Tugjemila bilden von der Kula crni krs an wieder wohlgebankte 

bisweilen knollige Kalke. Nach Vinassa de Regny sind sie am Sutormanpafi als eine Synkline, mit 

nordwest-siidostlich gerichteter Achse ausgebildet. 

Uber weifiem Kalke lagern rote Brachiopodenkalke und dariiber graue Crinoidenkalke. Nach den am 

Sutormanpasse gefundenen Fossilien gehoren die Brachiopodenkalke dem oberen Muschelkalk (Zone des 

Protrachyceras Archelaus) und die letzteren dem Cassianer Horizont an.3 

Von dem eingefalteten Jura- und Kreidekalk, welcher nach Vinassa de Regny's Karte bis iiber die 

Strafie zieht, bemerkte ich nichts; es wurde dies auch mit der oben beschriebenen Muschelkalksynkline 

Vinassa's nicht gut vereinbar sein. 

Beim Abstiege zum Bieskacebach kommen nach den italienischen Autoren am alten Saumpfade die 

alteren Muschelkalkablagerungen mit siid-siidwest gerichtetem Einfallen zum Vorschein. Auf der Strafie 

schien mir jedoch das Fallen der grauen Kalke nordwarts gerichtet. 

Bei Karugj kreuzt die Strafie den alten Weg und erreicht den Aufbruch der bunt wechselnden Serie 

welche entlang des ganzen Tales bis nach Boljevici zu verfolgen ist. Rote knollige Kalke, graue, griinliche 

und rotliche Tonschiefer, dann vor allem auffallende und machtige Kalkkonglomerate und Breccien mit 

rotem tonig-kalkigen Bindemittel sehen wir mehrfach wechselnd nordostlich einfallen. Bei Limljani stellen 

sich dann auch noch griinliche Eruptivgesteine (nach Tietze Andesite) und Tuffe ein. 

Eine genauere Beschreibung dieser Schichten, welche man seit Tietze als Werfener Schichten 

ansah, hat vor kurzem M arte Hi4 gegeben; er hat die sandig-tonigen Schiefer mit Eruptivgesteinen und 

einzelnen Mergelkalkbanken von Limjani und Bucieri den Schiefern von Tugjemile gleichgestellt und den 

Wengener Schichten zugerechnet. Die Fauna, welche von Bucieri stammt, enthallt vielfach Formen, welche 

auch in die tieferen Muschelkalkhorizonte hinabreichten, so dafi man auch hier nur von einer sandigen 
Muschelkalkfazies wie in Dalmatien sprechen konnte, gleichwie die Konglomerate an die Muschelkalk- 

konglomerate von Budua erinnern. 
Das Fallen ist iiberwiegend nordostwarts gerichtet, stellenweise auch entgegengesetzt, wohl infolge 

sekundarer Faltungen. 

Ihre stratigraphische Stellung wird etwas genauer durch die Lagerungsverhaltnisse bestimmt, indem 

das Hangende die schon erwahnten Sutormankalke der oberladinischen Stufe, das Liegende aber die 

Bulogkalke   von    Boljevici   mit   einer   reichen   Fauna   der    Trinodosus-    und    Binodosus-Schichten 

1 Vinassa de Regny, Osserv. geol. sul Montenegro, p. 518. 

2 Vergl. die Arbeiten G. v. Bukowski's. Verb. d. Geol. Reichsanst. Wien 1894, 1896, 1899. 
3 Osserv. geol., p. 517 f. — Fossilienbeschreibung.   Mem. d. r. Accad. d. Scienze  di   Bologna,   Ser.  V,   Tom. X.   p. 447 — 471, 

* 11 livello di Wengen nel Montenegro meridionale. Boll. soc. geol. Ital., XXIII, 1904, p. 323—361. 
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214 //. Veiters, 

bilden.1 Auch echte Werfener Schiefer sollen hier noch unter dem nordostlich fallenden Bulagkalk auf- 

treten. Dagegen s'cheinen die ostlich von Boljevici am Wege nach Zabes und die nordostlich von Zabes 

anstehenden Schiefer mit Eruptivgesteinen wieder die Wengener Schichten darzustellen und die bei Zabes 

selbst wieder zu Tage tretenden roten Kalke bilden einen sekundaren Sattel. 

Bis Vir folgen dann vermutlich zur oberen Trias gehorige belle Kalke und Dolomite, wie sie die 

Hauptmasse des Kustengebirges bilden.2 

Die illteren Triashorizonte treten nach den bisherigen Beobachtungen als eine nordwest- 

siidostlich gerichtete Antiklinc auf und ihre F'ortsetzung finden sie nordlich der Crmnica. Im Detail 

scheinen jedoch kompliziertere Verhaltnisse, sekundiire Faltungen, eventuell Schuppen vorhanden 

zu sein.3 

Hinter Vir beginnt das einformige, verkarstete Hochplateau von Montenegro. Nach dem Anstiege 

nordlich yon Vir sieht man nur mehr die ka'hlen, zerkliifteten, hellen Kalke, welche nach den alteren Auf- 

nahmen im siidlichen Teile der Obertrias der Hauptmasse nach der Kreide zugchoren. Die Grenze konnte 

nur beilaufig angegeben werden und scheint etwas zu siidlich gezogen, da ich an der neuen StraOe ober- 

halb Seljanis noch deutliche groOe A'legalodontcnquerscbnitte sah. Ferner sei noch erwahnt, dafi 

unmittelbar beim ersten Anstiege oberhalb Virs in dem Kalk Brachiopoden, Korallen und ein kleines 

Pentacrinenstielglied zu finden war. Moglicherweise haben wir ein kleines Liasvorkommen hier vor tins, 

ahnlich dem Brachiopodenkalk bei Risano. 

Die Hiigel der Kojana- und Drinebene. 

Am Ende des Taraboskammes scheinen die Triaskalkc aus dem normalen nordwest-siidostlichen 

Streichen, wie schon Cvijic4 angibt, in nordostliche Richtung umzubiegen; wenigstens schien das Fallen 

der Kalke am Wege nach Siroka und deutlicher noch bei Zuos nordwest gerichtet. 

Die unmittelbare PArtsetzung des Tarabos bildet der Rosafberg mit der alten Feste Skutari. Die 

gleichen massigen, hellen Kalke stehen auf beiden Ufern der Bojana an. 

Fossilien sind in dem Kalk bisher noch nicht gefunden; nur am Wege Ajasma — Tabaki fand ich 

ein loses Stiick mit Korallen (Lithodendren). Die dunklen palaozoischen Schiefer nordlich des Kastells, 

welche nach Ti etze5 unter dem Kalk anstehen, konnte ich nicht auffmden. Dunkelgraue, etwas glimmerige 

Schiefer mit einzeln aus faustgrofien Kalkstiicken bestehenden Konglomeratlagen stehen zwar bei 

Karahasan bei der Wegteilung an, doch ist das Fallen nicht unter den Kalk des Rosaf, sondern 40° 

nordostlich gerichtet. Auch petrographisch sind sie von den tertiaren Flyschschiefern der benachbarten 

Hiigel nicht zu unterscheiden. 

Im tibrigen bestehen die Hiigel siidlich von Skutari aus Flyschgesteinen, diinnen, grauen, 

glimmerigen Tonschiefern,  Sandsteinen,  stellenweise  auch Konglomeraten und   eingeschalteten  grauen 

1 II Muschelkalk di Boljevici nel Montenegro. Atti r. accad. dci Lincei Rendiconti XII, Roma 1903. p. 138—144u. Pal.Ital. X, 1904. 
2 Den »Verrucano«, welchen Vinassa de Rcgny unmittelbar bei Vir, Tietze in den Hiigeln siidwestlich (Orahova) angibt, traf 

ich langs der Strafie nicht an. Diese Konglomerate werden nicht miner beschrieben, sind vielleicht nichts anderes als die groben 

Muschelkalkkonglomerate. 
3 N o p c s a trennt die altere Trias nicht besonders ab. Seine Karte zeigt jedoch an dieser Stelle eine Partie Kreidekalk, die schwer 

zu verstehen ist. 

4 L. c. p. 3. 

•> L. c. p. 69. Die Altersbestimmung erfolgte nur nach der petrographischen Ahnlichkeit mit den Schiefern des Gebietcs am 

oberen Lim. Auch hier ist aber tertiiirer Flysch von den in iihnlicher Fazies entwickelten altcn Schiefern oft kaum trennbar. Mart el I i 

ist geneigt, den ganzen Schieferkomplex des siidostlichen Montenegros als eoziin anzusprechen, wahrend Nopcsa fiir die Haupt- 

masse am palaoziscben Alter festhalt. (Martelli, II Flysch di Montenegro, S. Orient. Atti r. accad. Lincei Rendiconti 1903, p.lGG. 

p. 228.) 
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Geologic des nordlichen Albanicns. 215 

Kalksteinbandern. In den letzteren fand Cvijic1 am Drinufer Nummuliten, wonach sie als alttertiar 

anzusprechen sind.2 

Das Streichen dieser Flyschgesteine gibt Cvijic durchwegs siidwest-nordost gerichtet an und ihre 

Fortsetzung sollen die am linken Kiriufer gelegenen serpentinreichen Hiigelziige bilden. Nopcsa dagegen 

rechnet dicse Berge nicht zum Alttertiar, sondern zu seiner Schieferhornsteinformation. Da ich am 

Eingang ins Muselimital (ein Nebental des Kiri) in den tonigen Schiefern eine Kalkkonkretion voll eozaner 

Orbitoiden fand, scheint vvenigstens in der Randpartie auch Eoziin vorhanden zu sein. 

Das nordostliche Streichen konnte ich in den Hiigeln Dauldschina, Tepe u. s. w. nicht feststellen, 

sondern mafi verschiedenes Streichen, zum Beispiel bei Karahasan N30W—SO mit nordostlichem Fallen; 

auf der Strafie nach Tabaki zeigten die Schiefer und die eingeschalteten Kalkbander durchwegs dasselbe 
Streichen. 

Am Wege vor Drocin sah ich zunachst in Schiefer und Konglomeraten 30° Nordfallen, dann 

unmittelbar vor dem Ortc eine flache Antikline und bei der Moschee von Drocin wieder ein deutliches 

Nordostfallen. Dasselbe Streichen und Fallen mafi ich auf dem dariiber gelegenen Hiigel (61 m), wo in 

den diinnen Schiefern eine Kalkpartie eingeschaltet erscheint, die in nordwestlicher Richtung sich 
fortsetzt. 

Ein ahnlicbes Kalkband erscheint am Siidabhange von den 77 und 68 m hohen Hiigeln bei Tepe. 

Nordostliches Fallen liefi sich ferner im Hohlweg zwischen Tepe und Ajasma beobachten, wahrend bei 

Ajasma am Fufiwege nach Tabaki in Wechsellagerung von Schiefer und Konglomeraten 40° Sudfallen 

zu messen war. 

Das Fallen der Kalke des Rosaffelsens liefi sich nicht mit Sicherheit messen. Am rechten Bojanaufer 

bei der serbischen Kapelle scheint es 40° nordost gerichtet zu sein. 

Das Umschwenken der dinarischen Streichungsrichtung in die nordostliche ist demnach nicht weit- 

hin zu verfolgen, sondern scheint bald wieder in die normal nordvvest-siidostliche Richtung zuriick- 

zukehren. Es ist also eher eine starke Nordknickung zu nennen. Dabei wurde der Flysch vom Siidost- 

rande des Tarabos bis an das Bojanaknie nach Norden vorgertickt. Zugleich hat die Trias am Rosafberge 

gegen das Altterziar zu ihr ostliches Ende erreicht. 

Auch das Streichen in den iibrigen kleinen Flyschhiigeln der Bojananicderung deutet auf eine 

derartige nach Norden gerichtete Umknickung. So zeigt der aus feinkoTnigem grauen, oft etwas 

glimmerigen Kalksandstein, tonig-sandigen Schiefern, grauem, mitunter aus brecciosen Nummulitenkalk 

bestehende Mali Brdica an der Strafie Alessio—Skutari nordost-siidwestliches Streichen bei Bltoja und 

Aliheibi norclwest-siidostliches Streichen mit nordostlichem Fallen, der Mali Busatit und Barbalusit, die 

kleinen Hiigel bei Vukatani am Drinufer, normales stidostliches Streichen analog den albanischen Ketten 

im Siiden. 
Eine Fortsetzung der tertiaren Flyschzone des Kiistengebirges in nordostlicher Richtung in die 

serpentinreichen Schiefer ostlich vom Kiri, wie Cvijic glaubt, ist demnach nicht anzunehmen, nur 

einzelne alttertiare Partien mogen am Randteil die Serpentin- und Hornsteinschichten iiberlagern. 
Petrographisch schon bildet das Vorkommen grofier Serpentinmassen einen Unterschied gegeniiber 

den tertiaren Flyschablagerungen des Kiistengebietes. Cvijic hob auch diesen Umstand hervor und 

wollte darauf den Flysch der albanischen Ketten von dem dinaridischen Flisch getrennt wissen.3 

Die iibrigen aus der Niederung der Bojana und des Drin aufragenden Hiigel zeigen alle dinarisches 

nordwest-sudostliches Streichen; Cvijic bezeichnete sie als »resistente Ketten«. Sie sind zum Teile gleich 

1 L. c.   p. 4. 
2 Die Hiigel siidlich Skutaris sind bishcr auf kcincr geologischcn Karte ganx richtig eingetragen. Tictzc und Hassert 

zeichnen kein Tertiar, sondern nur Trias und Palaozoikum ein, Nopcsa ebenso, nur zieht or die Trias weil iiber den Kiri liinaus. 

Vinassa de Regny gibt Tertiarfiysch an, aber liifit die Triaskalke des Rosaf aus. 
3 L. c. p. 4. 
Denkschr, der mathem.-nafunv. 1*1. Bd. [.XXX. 29 
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216 H. Vetters, 

den oben genannten aus Tertiarflysch, Sandstein, Schiefer mit einzelnen Kalkbanken (Mali Busatit: 

nordostlich fallend, Hiigel bei Gorica: sudwestlich fallend, Soka Dajcit siidlich Obottis: ebenfalls 

siidwestlich fallend) aufgebaut. Nummulitenkalk tritt nach Hassert bei Reei und Sinkol an der 

Bojana auf.1 

Die langgestreckten geraden Kamme des Mali Kakaricit und Mali Amulit bestehen aus hellem, ratlich 

verwitternden Kalk, in dem ich am Drinufer zwischen Kukli und Kakaric Rudistenquerschnitte fand. 

Aus demselben Kalke scheint auch der parallele Mali Rencit zu bestehen; der in seiner Fortsetzung 

liegende Mali Amulit wurde zwar von Vinassa de Regny als Triaskalk eingezeichnet, besteht jedoch 

nach Cvijic2 ebenfalls aus Radiolitenkalk. Bei Belaj an der Bojanaiiberfuhr lassen sich, durch Flysch- 

schiefer getrennt, zwei Kalkkamme beobachten, welche auf der Karte 1 : 75.000 als Mali Amulit und 

Dzumbit einerseits, Maja maze und Mali Luarzi andrerseits bezeichnet sind. Es ware also moglich, dafi der 

westliche Kamm die Triaskalke von Libin fortsetze. Ihnen entsprechen die beiden Aste, in die sich der 

Mali Rencit an seinem nordlichen Beginn gabelt.:i 

Junge Alluvien bedecken die Ebene, aus welcher sich diese scoglienartigen Berge erheben. Reiner 

Sand und Humusboden nehmen den weitaus grofiten Teil ein, wJihrend die aus dem Gebirge kommenden 

Fliisse zur Regenzeit Schotter- und Geschiebmassen in grofier Menge herabftihren und oft weite Strecken 

fruchtbaren Bodens verwtisten. So sah ich am Gjadriaustritte bei Naraci weithin nur die fast 

unbewachsenen weiflen KalkgeroIIe, wo vor 30 Jahren nach Aussage meines Dolmetsch noch bluhende 

Mais- und Tabakfelder sich ausbreiteten. 

Auch bei Verlegungen von Flufilaufen, wie des oben erwahnten 1858/59 erfolgten Einbruches des 

Drin in die Zadrimaebene und der darauf erfolgten Teilung des Flufilaufes,4 haben die Schottermassen eine 

Hauptrolle gespielt. 

Erwahnt wurde bereits, dafi man unter den Alluvien die jungtertiaren Schichten antreffen durfte, 

welche die urspriingliche Ausfiillung dieses Senkungsgebietes bilden. 

Die eigentumliche regelmafiige Gestalt und Detailplastik der langgestreckten »resistenten« Kalk- 

kamme, welche durch das Fehlen jeglicher Quertaler, unterirdischer Kanale, Karrenlandschaften Kalk- 

monolithe als Folge intensiver chemischer Erosion des reinen Kalkes ausgezeichnet sind, hat Cvijic5 

eingehend beschrieben. 

Deutlicher als die kleinen Flyschhiigel im Norden stellen die resistenten Kamme die Fortsetzung 

der montenegrinischen Kiistenketten dar. 

Die dreiseitige begrenzte Ebene zwischen Skutari und dem Meere ist eine an der nordost- 

siidwest gerichteten Abbruchlinie Dulcigno—Skutari und der nordwest-siidost orientierten Linie Skutari — 
Alessio abgesunkene Scholle. 

Ihr Absinken fand gleichzeitig mit der Bildung des Skutaribeckens nach Auffaltung des Alttertiars 

und Ablagerung des Miozans von Dulcigno und vor dem Pliozan statt. Wahrend der letzteren Zeit waren 

beide Ebenen unter Wasser und besafien mit den langgestreckten Scoglien vor der Trockenlegung einen 

ahnlichen Charakter wie die heutige dalmatinische Kiiste. Und wenn die Annahme von Cvijic als richtig 

sich bewahrt, geht dieses Gebiet wieder  einem   ahnlichen  Zustand  entgegen.  Durch das Ansteigen des 

i L. c. p. 32. 

2L. c. p. 27. 
8 Nopcsa zeichnet auf seiner Karte alle diese aus der Ebene frei aufragendcn Hiigel als Alttcrtiar ein. Im Text spricht or 

allgemein von kleinen, aus Kreide, Eoziin und Mioziin bestehenden Hiigeln, die als rezente Klippen aus den Alluvien sich 

erheben. Die Verteilung der Altersstufen wird nicht angegeben. Mioziin ist jedoch meines Wissens nach noch an keinem der Insel- 

berge nachgewiesen. Das Miozan von Dulcigno und Pistula kann kaum gemeint sein, da cs noch im Kiistengebirge selbst lagert. 

•i Hahn, Reise ins Gebiet des Drin und Wardar. Denkschr. d. Akad. d. Wissensch. Wien, phil.-hist. Kl., XVI, 18G5, p. 3. — 

A. Boue, Der albanesische Drin und die Geologie Albaniens. Sitzungsber. d. Akad. d. Wissensch. Wien, 1864, XLIX, p. 179. 

5 L. c. p. 27 und 32. 

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



Geologie des nordlichen Alb aniens. 217 

Grundwassers bildeten sich bereits in den tief gelegenen Gebieten Grundwasserseen und Siimpfe, im 

Winter jedoch treten die Fliisse aus ihren Ufern, es wird das an und fur sich geringe Gefalle durch das 

Ansteigen des Grundwassers aufgehoben und es venvandelt sich die ganze Ebene in eine Bucht des 

offenen Meeres, die bis an die Stadt Skutari herantritt.1 

Fig. 3. 

Die Drinebene wahrend der Winteruberschwemmuiig (vergl. dazu  Fig. 5). (Im*Vordergrunde Tabaki  an dor Mundung des Kiri in die 
Drinassa. Rechts der Mali Brdica, links der Hugcl bci Vukatani. 

Das Verhaltnis der dinarischen Ketten zu dem albanischen Kiistengebirge. 

Die Kamme des Mali Rencit und Kakaricit streichen bei Alessio an das albanische Gebirge heran 

Von einem Umschwenken des Streichens nach Ost am Ende der beiden Kamme, wie Cvijic angibt 

konnte ich nichts bemerken. Die Kirche von Alessio, am rechten Drinufer gelegen, steht noch auf dem 

weifien Kalk des Mali Rencit, wahrend die Stadt selbst auf Flysch erbaut ist. Der helle Kalk findet sich 

am linken Ufer am Kastell und dem Berge Teke wieder. Sie scheinen die Fortsetzung unserer beiden 

Kalkkamme zu bilden, wobei aber ein kleiner nordost-siidwest gerichteter Bruch die unmittelbare 

Verbindung unterbricht und die beiden Teile ein vvenig blattartig verschiebt. 

Zvvischen Alessio und dem Mati zeigt die Karte zwei hinter einander gelegene Kamme, den Mali 

Trensit und Male Manafia, welche die Fortsetzung der zwei »resistenten dinarischen Kamme* darzustellen 

scheinen. Eng aneinander geruckt und der Hauptmasse des Gebirges angeschmiegt, zeigen die Kalke an 

der Sudseite des Berges Teke eine deutliche uberschlagene Falte. 

l Cvijic, 1. e. 
29* 
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218 H. Veiters, 

Sudlich des Mati setzt sich der ostliche Kamm in den Mali barz fort, wahrend der niedrigere 

westliche keine so deutliche orographische Fortsetzung flridet. 

Zwischen beiden Karnmen sowie am Westrande des Gebirges und auch noch im Osten des Mali 

Trensit und Mali barz sind anscheinend Flyschzonen vorhanden, von welchen die letztcre den dem Jubani 

und Hajmelit am Westrande angelagerten Flyscbgesteinen sowie dem Flysch von den Busatihugeln als 

Fortsetzung entsprache. Wenigstens beobachtete ich am linken Matiufer nach dem Kalkzuge, welcher den 

Auslaufer des Mali barz bildet, dessen Schichten steil gestellt nordnordwestlich streichenund 50° ostnord- 

nordostlich fallen, gegen Osten neuerdings diinne, glimmerige, tonig-sandige Schiefer. Erst siidwestlich, 

dann ostwarts fallend, sind die Flyschgesteine als Wechsel von Schiefer und Sandsteinen mit einzelnen 

Kalk- und Mergelpartien bis zur Fanimiindung und noch ein Stuck den letzteren Flufi aufwiirts zu 

verfolgen gewesen. Das Streichen ist am Matiknie von Norden nach Suden, das Fallen wechselnd. Gegen 

Rubigo zu stellen sich die noch zu besprechenden Schiefer- und Hornsteinschichten ein. 

Im Westen vor dem erwahnten breiten Kalkbande traf ich wieder auf rotbraun verwitterte, sandig- 

tonige Flyschschichten. Durch ein schmaleres Band von hellem, brecciosen oder spatigen und mehr 

dunkelgrauen Kalk getrennt, welcher steil nordostlich fiillt, stehen am Taleingange wiederum Flysch- 

schiefer. Durch die verschiedene Farbung kenntlich, liefien sich auch am gegeniiberliegenden Ufer diese 

Ztige verfolgen. 

Noch weiter im Suden, am Wege von Laci nach Delbinisti, fand ich zunachst bei Laci noch Flysch- 

sandsteine wie vorher am Wege von Gjormi nach Laci. Beim Ansteigen folgten rotbraun verwitternde, 

helle Kreidekalke mit Rudisten, Korallen etc. Nach der ersten Hohe, von der Delbinisti bereits sichtbar ist, 

erschienen wieder Sandsteine und unmittelbar unterhalb des bischoflichen Gebiiudes Kalksandsteine, 

tonige, miirbe Schiefer, graue, rotliche, stellenweise auch knollige Kalke mit weiflen Spatadern. Streichen 

nord-siidlich, Fallen steil ostlich. Der Kamm des Mali barz erscheint, von der bischoflichen Residenz aus 

gesehen, als steil abfallende Kalkmauer und macht den Eindruck einer auf der vorerwahnten Schiefer- 

und Kalkserie lagernden Platte. Diese Schichtserie besitzt nicht den ausgesprochenen Habitus des 

tertiaren Flysches, sondern ahnelt mit ihren schieferigen und knolligen Kalken mehr den in der Schiefer- 

hornsteinformation vertretenen Gesteinen. 

Beim Abstiege nach Miljoti waren wenig gute Aufschliisse. Nach den milrben, sandig-tonigen 

Schichten liefien sich eine Strecke weit graue, grobbankige, nordostlich fallende Kalke beobachten, dann 

wieder knollige, schieferige Kalke von grauer bis rotlicher Farbe. Im Tale von Miljoti bei der Quelle fallen 

die Schieferkalke westsuclwestlich. Miljoti selbst steht wieder auf sandig-schieferigen, flyschabnlichen 

Gesteinen. 

Das Verhalten des Mali Rencit und Mali Kakaricit bei Alessio, das Vorkommen von Rudistenkalk bei 

Laci und von mehreren Flyschzonen sprechen dafiir, dafi die dinarischen Kamme nicht, wie Cvijic 

annimmt, steil und ohne Fortsetzung am albanischen Gebirge abstofien, sondern in der Randzone des 

albanischen Gebirges die Fortsetzung der montenegrinischen Kiistenketten zu suchen ist. Nach ihrer 

breiteren Entwicklung und scheinbaren Auflosung im Senkungsgebiete der Drinebene scbliefien sie sich 

hier wieder als einheitliches Ganzes eng dem Hauptkorper des Gebirges an. Der Obergang der siidlichen 

Ketten scheint ohne starke Ablenkung allmahlich aus dem dinarischen nordwest-siidostlichen Streichen 

in das mehr nordostliche albanische stattzufinden, wahrend nordliche Ketten (Tarabos) erst eine, aber 

nur lokale Ablenkung erfahren. Dadurch wird ftir die Entwicklung der eingefaltetcn Kreide und Alttertiar- 

mulde, welche den Kreidekalkzug der Rumija fortsetzt, breiter Raum geschaffen. 

Die weitere Fortsetzung nach Suden diirfte aber nicht so regelmafiig sein, als man nach dem 

orographischen Verlauf der Randketten von vornhcrein annehmen mochtc und wie es oben angedeutet 

wurde. Das Auftreten der oben beschriebenen Schiefer und knolligen Kalke von Delbinisti, welche tin die 

Schieferhornsteinformation erinnern, scheint mit der Annahme, dafi in dem Kalkzuge des Mali barz der 

kretazische Kakaricizug seine Fortsetzung flridet, schwer vereinbar.  Aufier der kleinen Blattverschiebung 
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Geologie des nordlichen Albaniens. 219 

bei Alessio scheinen noch andere Bruch- und Versehiebungslinien die urspriinglich regelmafiige Fort- 

setzung ZU storen und komplizierter zu gestalten. 

Tm Randgebirge noch weiter siidlich bis Tirana konnte ich nicht viele Beochtungen machen, da 

mein Weg am Saume der Ebene ging und nur wenig Aufschllisse zeigte. Weithin sichtbar steigt oberhalb 

Krujas1 eine steil abgebrochene Kalkmauer empor (1180 m), welche anscheinend die Fortsetzung des 

Mali barz und Mali Pulgas bildet. Die vorgelagerten, kaum halb so hohen, gerundeten Berge sind zum 

grofien Teile mit dichtem Wald bedeckt und bilden wohl die Fortsetzung der weiter norcllich angetroffenen 

Schiefer- und Sandsteinzone. 

Auf dem VVege zwischen Tirana und clem Senliutale beobachtete ich bei Derveni braunliche, miirbe, 

gegen West und Siidvvest fallende Sandsteine mit einzclnen festeren Lagen; aufier verkieselten Holzern 

konnte ich jedoch darin keine organischen Feste finclen. Bei der Mi'ihle von Kisa Senkolit stehen im Bache, 

nordsiid streichend und steil ostwarts fallend, miirbe, graue, tonig-glimmerige Sandsteine an. Noch 

weiter im Siiden erschien ein Wechsel von grauem Sandstein und Tonen, ferner weiBe, gelbliche und 

rotliche Sandsteine mit einzelnen Gerollen und Konglomeratlagen; Fallen gegen Westen. Durchwegs 

Schichten ohne ausgesprochenen Ftyscbhabitus erinnern sie eher an ji'mgere Ablagerungen. 

Siidlich von Ismi losen sich kulissenformig angeordncte Gebirgsziige vom einheitlichen Gebirgs- 

korper los und brechen an der Meereskiiste steil ab. Der nordlichste Kamm ist der Mali Kiicok, welcher 

in seinem nordlichen Teile, der den Namen Mali Muzlit fiihrt, analog dem Umbiegen der Kiistcnketten 

aus dem albanischen ins dinarische Streichen, in Westrichtung und Nordwestrichtung umschwenkt. 

Sein Ausiaufer, das Kap Rhodani, trennt den weiten Dringolf von der kleineren, seichten Falesbai. 

WTie alle anderen dieser Ziige wurde auch der Mali Muzlit bisher als eoziin angesehen. Beim 

Aufstiege von Ismi nach Biza beobachtete ich siidwest fallende bankige Sandsteine, wechselnd mit 

weichen Tonen von jugendlichem Aussehen. Unmittelbar unter der Kirche von Biza sind in den Sand- 
steinen mehrfach Austernbanke eingeschaltet, welche gleichfalls 30° siidwestlich fallen. Dieselben 

Schichten mit den gleichen Ostreenbanken fand ich beim Abstiege nach Rotla. In der ersten machtigeren 

Ostreenbank sammelte ich mehrere grofie schwerschalige Formen, unter denen ich 

Ostrea crassissima Lam. 

bestimmen konnte, wahrend andere Stiicke sich mehr der 

Ostrea gigensis Schloth. 

nahern. 

Das Vorkommen dieser beiden Arten, von denen die erste aus der I. Mediterranstufe, aus dem 

Elveziano und Tortoniano, die letztere aus der I. und 11. Mediterranstufe des Wiener Beckens und dem 

Elveziano, seltcner Tortoniano Italiens bekannt ist, zeigen uns, dafi nicht alttertiare, sondern miozane 

Schichten, entsprechend etvva cler k Mediterranstufe, diesen Kamm aufbauen. Damit stimmt auch 

der petrographische Habitus iibcrein. 

Dasselbe gilt wahrscheinlich auch fur das nachst siidlichere Vorgebirge, den Mali Durcit bei 

Durazzo, welcher aus lockcrem Sand und Tegel besteht, die steil gegen das Meer zu abbrcchen und 

30° bis 70° ostwarts geneigt sind. Nach dem petrographischen AuCern hat bereits Inkey2 sie als jung- 
tertiar angesprochen. 

Die sandig-tegeligen Schichten vim Biza findet man auf der StraOe von Durazzo nach Tiran 

wieder. Aus dieser Gegend vom Berge Gradctz stammen die von Konsul BeUarini gesammelten mioziinen 

' Kruja selbst steht nach Bone (Alban. Drill etc., p. 182) schon auf K'alk. 
2 Geolog. Reiscnotizen von der Balkanhalbinsel. Foldtani Kozlony, XVI, 1886, p. 95 (deutschcr Text, p. 134). 
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220 H. Vetters, 

Fossilien, vvelche Hoernes bestimmte,1 und ein Bruchstuck von Pecten latissimus, das Nopcsa bei 
Brzui gefunden hat. 

SchlieClich scheinen auch die oben ervvahnten sandig-tegeligen Schichten der randlichen Hiigel 

nordlich Tiranas grofitenteils miozan zu sein; die von Hahn2 am Berge Zurel (Sorel) bei Kruja 

gesammelten Fossilien glaube ich auf diese Schichten beziehen zu diirfen. 

Miozan flndet sich nach Boue3 am Grababalkan zwischen Tirana und Elbassan, nach Hilber und 

Peneke* erstreckt sich ein grofies Miozanbecken vom Ochridasee bis in die Niederung von Trikkala. Die 

Schichtreihe beginnt im Oberoligozan iiber dem Konglomerate der aquitanischen Stufe, auf vvelche die 

I. Mediterranstufe, Spuren von Schlier und Leithakalk der II. Mediterranstufe folgen. Die Verbreitung des 

Miozans entspricht, wie Suefi5 angibt, einer schmalen Bucht, welche sich bis nach Dulcigno zieht, wo die 

letzten Spuren auf dem Flysch und Nummulitenkalk aufliegen. 

Die Miozanablagerungen bedecken jedoch nicht nur oberflachlich, wie man nach Bouc'sDar- 

stellung annehmen sollte, das gefaltete Alttertiar, sondern sind selbst, wie das Auftreten der Austernbanke 

von Biza zeigt, noch ziemlich stark aufgefaltet. Weiter siidlich sind aus dem albanischen Kiistengebiete 

mit Sicherheit keine miozanen Ablagerungen bekannt, nur Pliozan, welches genau wie in unserem Gebiete 

die Niederungen und Ebenen einnimmt. Das Geriist der Kiistenketten .bilden Kreidekalk und Alttertiar 

(Valona, Korfu, Zante etc.). Miozan konnten nur moglichervveise die von Coquand1' von der Anapisquelle 

bei Valona angegebenen machtigen griinlichen lockeren Sandsteine sein, welche mit griinlichen Tonen 

wechsellagern und tiefer als die blauen Tegel des Pliozan zu lagern kommen. Auf Zante konnten hin- 

gegen  die   mergeligen Kalke  mit Hyalaea und Cleodora von Chieri7 hiehergerechnet werden. 

Spuren junger Faltungen fehlcn jedoch auch hier nicht, da clas Tertiar bei der Anapisquelle steil 

aufgerichtet und gefaltet angegeben wird. 

Die zwischen den kulissenformig angeordneten Kammen eingeschalteten Ebenen werden zum 

groGen Teile von dichten Wiildern bedeckt und nur ein geringer Teil des fruchtbaren Bodens ist dem 

Anbau dienstbar gemacht. Geologische Aufschliisse mangeln fast vollig. Gleich der Drin- und Skutari- 

ebene bedecken junge Alluvionen, Schotter, Sand, Humus etc. die Niederungen. Alter scheinen nur 

die  Schotter  zu sein,  welche  die Hugel   nordlich Ruskuli  und  von Sinavlas bei Durazzo bilden. 

Auch diese Ebenen sind im Pliozan vom Meere bedeckt gewesen, dessen Ablagerungen unter 

den jungen Bedeckungen anzunehmen sind. 

Von den Tegeln bei Durazzo wie dem Pliozan von Valona wurde bereits gesprochen. 

Auch im innersten Teile der Ismiebene bei Tirana sieht man solche Tegel mit murben Sandsteinen 

wechselnd. Sie scheint auch Boue3 unter den »Wiener Tegel mit Melanopsides Dufourii und Congcrien 

nordlich von Tirana« zu meinen. 

Nach diesen Fossilien scheinen hier Sufiwassertegel vorhanden zu sein. Das Pliozanmeer griff in 

tiefen Buchten zwischen die Kiistenketten ein. Die innersten Teile verlandeten am raschesten und unter 

dem Einflufi des vom Lande zustromenden Suflwassers bildeten sich Lagunen, in denen brackische und 

i Boue, Der albanische Drin. Sitzungsber. d. Akad. d. Wissensch. Wien, XLIX, 1, 1864, p. 184 und 192. 

2 Boue, ebenda. 
3 Boue, ebenda, p. 184. 

4 Hilber, Gcolog. Reise nach Nordgriechenland und Mazedonien 1903. Sitzungsber. d. Akad. d. Wissensch. Wien, CM, 1, 

1904, p. 575 bis 601. — Pen eke, Marine Tertiarfossilien aus Nordgriechenland und dessen Uirkischcn Grcnzlandern. Denkschr. 

d. Akad. d. Wissensch. Wien, LXIV, 1897, p. 41 bis 65. 

5 Antlitz der Erde, HI, 1, p. 413. 

« L. c. p. 30. 

1 Coquand 1. c, p. 63. — Fuohs 1. c, p. 313. Der erstere sprieht von   »couches avec Hyales et Cleodores dans la 

commune de Chieri« und von »calc. argileux a Hyales«, also nicht »Mcrgclkalk von Hyales* zn lesen (Toula, Compte rendu, 

IX,  Intern.  Geologenkongrefi, p. 220). 
8 Boue, Der albanische Drin, p. 184. 
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limnische  Formen  leben konnten,  ahnlich wie wir das bei  den  oberen  Sanden  von   Selenitza  kennen 

lernten. 

Prokletije und Mirdita. 

Die Fortsetzung des montenegrinischen Hochlandes im Nordosten des Skutarisees, die Prokletije1, 

ist ein imposantes wildes Hochgebirge, welches daher auch den Namen »Albanische Alpen« erhalten hat. 

Tief eingeschnittene Taler zerlegen es in steile siidwest-nordost gerichtete Kamme, deren hochste 

Erhebungen bis tiber 2000 m ansteigen. 

Leider gehort dieses prachtvolle Gebirge auch geographisch noch zu den am wenigsten bekannten 

Teilen Europas. fiber den geologischen Bau liegen nur einige alte Angaben vor, denen ich einige 

Beobachtungen im randlichen Gebiete hinzufugen kann. Genauere Mitteilungen sind jedoch in Balde 

von Baron F. Nopcsa's letzten Reisen zu erwarten. 

Vinassa de Regny's Karte gibt bis Vraka Kreidekalk an, was jedoch nur ftlr den nordwestlichen, an 

Montenegro grenzenden Teil bis Kastrati richtig sein mag, da Boue2 Nerineen von Gradiska (Gradiscije 
oder Gradeca) angibt. 

Im siidostlichen Randgebiete dagegen3 bestehen die aus den Alluvien des Sees sich erhebenden 

kleineren Vorberge mit ausgesprochenem Karstcharakter aus Dachsteinkalk, wie das Vorkommen grofier 

Megalodonten bei Rasi und Boksi u. s. w.1 bewiesen hat. Das Streichen war in dem Megalodontenkalk 

bei verschiedenem Fallen immer nordwest-siidost gerichtet, also nicht im Sinne der Cvijic'schen 

Scharung. Wenig deutlich war auf die Entfernung hin in den wohl kretazischen Kalkbergen urn den 

Liceni Hotit das Streichen zu beobachten; hier schien mitunter nordostliches Streichen vorhanden zu sein, 

doch gleich in der Nahe schien wieder das normale Streichen zu herrschen. In den einzelnen frei aus der 

Ebene auftauchenden Kalkhiigeln fallen die Schichten unter der Vezirbrucke bei Podgorica 30° nordnord- 

ostlich, bei Rogaj und Tuzi nordostlich, beziehungsweise sudostlich. Nordostliches Fallen wird ferner 

von Tietze am Boicin, siidostliches im Hiigel Ljubovic bei Podgorica angegeben, wahrend die Hugel 

Zelenika und Dajbaba weiter siidlich einen nordnordwestlich streichenden, beiderseits fallenden Sattel 

bilden. 

Einen etwas besseren Einblick in den Bau der Auslaufer der Prokletije gewahrte der Ausflug auf 

den 1576 m hohen Maranaj. Hinter Vraka beginnen bei ungefa.hr 50 m absoluter Hohe die hellen, stark 

zerkliifteten und verkarsteten Triaskalke. Ihr Fallen scheint stidwest gerichtet. Deutliche Querschnitte 

der groCen Dachsteinbivalve erscheinen beim Anstiege hinter den ersten Hausern von Vorfaj postme 

(ungefahr zwischen 60 und 100 m). Das Fallen ist nun fast genau westlich 30°. Mit gleichem Fallen 

dauern die Dachsteinkalke fort bis Vorfaj superme (719 m); hier kommen unmittelbar hinter den Hiitten, 

gleichfalls 30° westwarts fallend, unter dem Megalodontenkalk rot- und grunlichgraue, diinnplattige, 

kalkige, mlirbe, sandige Schiefer, undeutliche, ganz verwitterte Spuren von Eruptivgesteinen, griinliche 

Schiefer, welche verkieselter Tuff zu sein scheinen, dann rote knollige Kalke mit Hornsteinbandern 
zum Vorschein. 

Ammonitenbruchstucke, von denen eines als grofier Gymnites sich erkennen liefl, gestatten, in dem 

roten Kalk die Han Bulog-Kalke wieder zu erblicken, wahrend die anderen schieferigen Ablagerungen an 

die Wengener Schichten von Budua lebhaft erinnern. 

Das Vorkommen dieser alteren Triashorizonte ist hier am Maranaj raumlich beschrankt, beim 

neuerlichen Anstiege  erscheinen  wieder die  weifien Kalke mit Megalodonten, Crinoidenstielen etc.  Das 

i Der Name ist in demselben Umfangc wie von Cvij i e gebraucht. Ein einheitlicher Sammelname fur das ganze Gebirge cxistiert 

nicht. Prokletije wird nur von den Montenegrinern fur das angren/.ende Gebiet angewendet. Auf der osterreichischen Generalkarte 

fiihrt der 1'eil nordlich des Skutarisees den Namen Malcija Maze (verbatim Nopcsa). 
2 Europiiische Turkei (deutsche (jbersetzung), p. 177. 

" Nopcsa's Karte gibt hier eine Partie Schieferhornsteinformation an. 
1 Cvijic, p. 6, spricht von Kreidekalk bei Rasa. 
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222 H. Vetlers, 

Fallen ist das gleiche westliche wie am FufJe und man sieht ferner, dafi die Dachsteinkalke nordvvestlich 

des Vorkommens der alteren Schichten an dem Kamme mit ziemlich flacher Lagerung ununterbrochen 

vom Fufie bis herauf fortsetzen. Die alteren Schichten sind nur durch die starkere Denudation blofigelegt, 

werden jedoch im Quellgebiete des Proni Domnit und iiberhaupt in den tieferen Talern sich wieder finden 

lassen. Nebenbei bemerkt, scheinen sie viel starker gefaltet zu sein als der Dachsteinkalk. 

Dieser bildet noch das Plateau, auf der die Aim Fusa Nesans steht (um 1200 m), seine Lagerung ist 

hier flacher, er neigt sich nur wenig gegen Nord und Nordnordwest. 

Die eigentliche Bergspitze besteht bereits aus anderen Ablagerungen. Der Weg, welchcr im Bogen 

um die Ost- und Nordseite hinanftihrt, zeigt rotliche und graue kicselige Schiefer, graue Kalke mit 

Hornsteinbandern, miirbe, tonig-sandige Schiefer. Die Lagerung der Serie ist ebenfalls ziemlich flach, an 

der Ostseite nordwarts, bei der Quelle an der Nordseite etwas nordostlich geneigt. Die Machtigkeit ist 

gering, etwa 100 bis 150 m. 

Fig. 4. 

Mnrojnai 
1576      " 

Vorfai &iperm& 

Daehstemkalk 
{alUrv Trias Iwrizonlej: 

Jfajty Ilulocjlcalke/, 

LECJ Krade.kalk 

Schiefer KornsUiiv 
Sc'iici'itejv. Wengener Sdv.cta 

Profil durch den Maranaj. Vom Rijolital iibcr Vorfaj sipcrmc und parallel dazu durch den Gipfcl. 

Die oberste Spitze des Berges bedeckt eine kleine Kappe von flach gelagertem, hellen, weifien, 

oolithischen Kalk. Er enthalt verschiedene Fossilreste, Korallen, Gasteropodcn etc., daruntersich eine kleine 

Nerinea vom Typus der gedrungenen Untergattung Itieria erkennen liefl. Diese Art deutet auf Tithon 

oder Kreide. 

Den Schiefern und Hornsteinkalken, welche sich zwischen diesen oberen Kalk und den 

Dachsteinkalk einschalten, durfte demnach jurassisches Alter zukommen. Ob jedoch cine ununter- 

brochene Schichtenfolge vorhanden ist oder ob die oberen Kalke gleich dem Kreidekalk der Mirdita 

transgredieren, kann nicht gesagt werden. Die Einschaltung einer Schieferpartie zwischen Kreide und 

Dachsteinkalk ist um so interessanter, als im montenegrinischen Kalkplateau eine einheitliche 

Kalkentwicklung von der Obertrias bis in die Oberkreide reicht und nur durch Fossilfunde einzelne Stufen 

sich trennen lassen, wie zum Beispiel bei Risano: Hippuritenkalk, liassischer Brachiopodenkalk, 

Megalodontenkalk. 

Ob diese wenig machtige Partie die in der Mirdita machtig entwickelte Schieferhornsteinformation 

vertritt — so wiirde es der von Nopcsa ihr vorlaufig gegebenen stratigraphischen Stellung 

entsprechen —, kann nicht entschieden werden. Die fur letztere so bezeichnende Serpentine konnte ich in 

dieser Partie nicht finden. 

Petrographisch konnten die vorher erwahnten alteren Triashorizonte gleichfalls der Schieferhorn- 

steinformation entsprechen, dagegen glaube ich, die obere Schieferpartie von Maranaj mit den von Nopcsa 

(p. 129) angefuhrten Schiefern, welche sich am Zljeb bei Ipek zwischen dem Megalodontenkalk und 

Kreidekalk vorfinden, gleichstellen zu diirfen. 

Der Ausblick vom Maranaj zeigt uns den schon eingangs beschriebenen Gebirgscharakter: durch 

tiefe Schluchten getrennte steile Kamme, deren auf der Karte angegebene stidwest-nordostliche Richtung 

jedoch nicht im Sinne dei' »dinarisch-albanesischen Scharung« Cvijic's als geologisches Streichen 

anzusehen ist. Die am Maranaj vorhandene flache Lagerung kann auch an den benachbarten Gipfeln 

beobachtet werden (Cafa Fans, Maja Derit): flache (Trias-) Kalke, clariAber eine schmale Schieferzone und 

auf den hochsten Spitzen neuerdings Kalk (Kreide?). 
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Geologie des nordlichen Albaniens. 223 

Man gewinnt den Eindruck, nicht nordostlich streichende Falten vor sich zu haben, sondern ein 

durch tiefe siidwest-nordostliche Briiche zerlegtes Plateauland, das wahrscheinlich ahnlich dem 

montenegrinischen, dessen Fortsetzung es darstellt, von kleineren Falten durcbzogen war. Das Streichen 

dieser Falten ist in Montenegro iiberwiegend nordwest-siidostlich, stellenweise auch nord-siidlich; ob auch 
in der Prokletije beide Richtungen vorhanden waren, werden erst genauere Beobachtungen erweisen 

konnen. 

Dieses Plateau der Kreidekalke zieht sich, wenn man der topographischen Karte glauben darf und 

die Angaben Boue's von Rudisten am Wege Plava—Drin in Rechnung zieht, anscheinend bis gegen das 
Ipeker Becken. Die Neigung der Megalodontenkalke nach West am Fufie des Maranaj kann mit dem Ein- 

bruch,  besser gesagt:  einseitigen  Absenken  des   Skutaribeckens   in   Zusammenhang gebracht werden. 

In den Htigeln ostlich Skutaris verschwinden bei der Briicke von Mesi die siidwest geneigten 

Dachsteinkalke. Siidlich davon erscheinen grofie Mengen von Serpentin, eingeschaltet zvvischen Jaspisen, 
Hornsteinen und etwas schieferigem Kalk. 

Nur am Eingang ins Muselimital am Fufie des Hugels (114 m) fand ich in flach gelagerten rotbraunen 

und   griinlichen  Tonschiefern Kalkkonkretionen  voll   eozaner Foraminiferen,   unter   denen 

Orbit'aides (Discocyclina) aspera Glimb. 

weitaus iiberwiegt. Wir haben somit eine klcme Partie alttertiaren Flysches vor uns. 

Die Hauptmasse der Hiigel besteht aus der oben erwahnten Schichtserie, welche zuerst Nopcsa 

vom Tertiarflysch trennte und mit dem von Philippson fiir ahnliche Vorkommnisse in Nordgriechenland 

gegebenen Namen >Schieferhornsteinformation« belegte. Uber ihr Alter konnte Nopcsa nicht mehr sagen, 

als da6 sie alt- oder mittelmesozoisch sei. 

Die wechselvolle Mannigfaltigkeit derselben liefl sich am Wege das Muselimital aufwarts nach 

Mazreku beobachten. 

Nach den erwahnten tertiaren Schiefern am Taleingange kommt am linken Ufer noch eine kleine 

Kalkpartie bisher nicht naher bestimmten Alters. Dann treten in grofieren Massen Serpentine auf, welche 

bis zur Wasserscheide Nerzana (157 m) reichen und zwischen denen ein Band roter Hornsteine, Jaspise, 

Schieferund etwas Kalk eingeschaltet ist. Meist stark verwittert, zeigen die Serpentine statt ihrer grunlich- 

grauen eine dunkle braune Farbung. Bald sind sie derb und amorph, bald reich an glanzenden Bastit- 

kornern. Vielfach auch sind sie von zahllosen glanzenden Rutschflachen durchzogen. Petrographisch 

haben sie sich als Harzburgitserpentine erwiesen.1 

Auf der Wasserscheide treten lose auch rote Jaspise auf und beim Abstiege nach Zub erscheint 

neuerlich Serpentin. 
Das Vilzatal aufwarts nach Nerfusa- zeigen sich harter Sandstein, Hornstein und Kalk, bald massig, 

bald deutlich schieferig, mit allgemeinem ost-westlichen Streichen und nordlichem Fallen (30° Nordnordost, 

50° Nordnordwest). 
Von Nerfusa geht der Weg liber den Kamm siidlich des Tales zur Ruine Senkol Sati. Beim Anstiege 

bemerkt  man   zunachst   etwas   glimmerige,    graubraune,   sandig-tonige    Schiefer,   siidostlich   fallend, 

1 Herr F. Cornu hatte die Frcundlichkeit, die Bcstimmung der mitgebrachten Eruptivgesteine zu iibernehmen, wofiir ich an 

dieser Stelle meinen Dank ausspreche. 

Harzburgitserpentin. Gruka Muselimi Sehrreich an noch unverandertem Bronzit, in Olivinserpentin eingebettet. Viel Picotit- 

korner akzessorisch. 

Harzburgitscrpentin. Nerzana. Glattpolierte Obetilachcn (Harnischbildung). Bastitkiirnei'eingebettet in Maschenserpentin 

(Olivinserpentin). Akzessorisch Picotit. 

2 Die Wegstrecke Nerfusa—Zub ist auf der Karte zu kurz gezeichnet. I-'erner ist der Ort Berzola nicht hier, sondern nordostlioh 

von Mazreku gelegen. 
Denkschr. der mathein.-na'urw. Kl. Bd. LXXX. 3Q 
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224 H. Vetters, 

dann eine kleine Partie Serpentin, vielleicht die Fortsetzung der bei Zub beobachteten. Am Kamme trifft 

man in mehrfachem Wechsel schieferige und knollige Kalke, schieferige Sandsteine und feinblatterige 

Tonschiefer an, mit durchwegs ost-westlichem Streichen und mehrfach wechselndem Fallen. 

Einen schonen Aufschlufi bildet das Tal, welches man in seinem oberen Teile iiberschreitet, ehe man 

nach Mazreku kommt. Bei siidlichem Fallen sieht man im Tale rote Knollenkalke, welche an die Han 

Bulog-Kalke von Maranaj und das montenegrinische Kiistengebirge erinnern, dariiber eine Partie 

Hornstein, dann neuerdings knolligen Kalk, graue Schiefer, roten schieferigen Kalk und schliefilich grauen 

glimmerigen Schiefer. 

Auf der Hohe bis Mazreku kommt nach den Schiefern noch eine Kalkpartie, wahrend die Pfarre auf 

siidlich fallenden graubraunen, sandig-tonigen Schiefern steht. 

Dieselbe Schichtfolge traf ich wieder beim Abstiege von der Kammhohe (etwa 2 kin westlich der 

Ruine Senkol Sati) nach dem Vilzatal bei Mskala an. Knollige Kalke und Schiefer bilden den ganzen 

Kamm, erst im unteren Vilzatale und im Drintale sind wieder Serpentine in grofierer Machtigkeit 

zu finden. 

Schiefer und Kalke findet sich wieder beim Ubergang aus dem Drin- in das Pistalatal. Ihr Fallen ist 

hier nordwarts gerichtet, wahrend im Pistalatale bei Rogami und weiter westlich gegen Gajtani zu die mit 

Serpentin verbundenen Schiefer sud-siidostlich unter den Kalk des Jubani einzufallen scheinen. 

Auch im Norden des Pistalatales werden die obersten Hohen iiber Renci und Bardanjolt von einer 

grofieren Masse grauer Kalke gebildet, welche — soviel man von dem Tale aus sehen konnte — auf den 

Serpentin und Schiefer zu liegen scheinen. Diese Kalke konnten als die Forsetzung der Kalke nordlich 

von Mazreku angesehen werden. Orographisch scheinen sie jedoch eher die Fortsetzung der Jubani-Kalke 

zu sein und bilden eine ahnliche nach Westen steil abfallende Mauer. 

Im tibrigen trifft man auch hier die Gesteine der Schieferhornsteinformation an. Die Hiigel, welche 

an den Kiri herantreten, bestehen aus Serpentin, Hornstein, Jaspis; tonige, rote und graue Schiefer mit 

kleineren Kalk- und Serpentinpartien fand ich bei Bardanjolt1 und Renci. Nur am Rande der Ebene stehen 

bei Renci mehr flyschahnliche, graue, sandige Schiefer mit 30° nordostlichem Fallen an. 

Das Schichtstreichen ist ahnlich wie am Wege nach Mazreku und ich maO im Sattel oberhalb 

Bardanjolt in schwarzen Schiefern 40° nordliches Fallen, bei Renci am Ubergange aus dem Pistalatale 

nordlich des Punktes 245 m 60° nordwestliches. 

Diese auffiillige, von dem sonst zu beobachtenden Streichen abweichende Richtung mag Cvijic 

veranlafit haben, ein Umbiegen der albanischen Falten gegen Nordost anzunehmen. Es sei schon hier 

erwahnt, dafi diese Streichungsrichtung nur der Schieferhornsteinformation zukommt und 

weder in den triadischen Kalken noch in den jiingeren Kreidekalken auftritt. Dafi die Hiigel ostlich des Kiri 

trotz dieses ostwestlichen, beziehungsweise siidwest-nordostlichen Streichens nicht die Fortsetzung der 

Hiigel bei Skutari und der montenegrinischen Flyschziige bilden, wurde bei Besprechung der letzteren 

schon erwahnt. Abgesehen von dem verschiedenen Alter — alttertiare Ablagerungen sind nur in unter- 

geordnetem Mafie den Randpartien angelagert — geht dies schon aus dem Siidoststreichen der 

Flyschhiigel hervor. 

Zwischen Pistala und Drin bildet den Gebirgsrand der bis iiber 500 m emporragende Jubani. Er 

besteht aus hellem, weifien Kalk. Gegen die Ebene bricht er in mehreren Staffeln steil ab, gegen Osten 

verflacht er sich allmahlich und macht somit den Eindruck einer flach gelagerten, von Staffelbruchen 

abgeschnittenen Tafel. Die Lagerungsverhaltnisse gegeniiber den Schieferhornsteinschichten konnte ich 
nicht mit Sicherheit beobachten. Bei Rogami scheinen, wie erwahnt, die Serpentine und Schiefer unter die 

Kalke einzufallen. 

i Die Lage dieses Ortes ist auf den Kartell nicht ganz richtig angegeben. Bardanjolt liegt im Hintergrunde des weiter nordlichen 

Tales, welches jedoch nach Siidwcst gegen den Kir offen ist. Unsere Paflhdhe befindet sich also nordwestlieh des Bardanjolt tales 

der Karte. 
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Die he-llen Kalke bilden am Siidufer des Drin noch die Cafa Gurit und in einer engen Schlucht 
durchbricht sie der Drin vor seinem Austritt in die Ebene. 

Von Laci angefangen bis zum Gjadritale treten dagegen die serpentinreichen Schichten bis an die 

hier gegen Osten tiefer einspringende Ebene heran, die Kalke sind von den Randbriichen abgeschnitten 

und flnden ihre Fortsetzung 4 km weiter am Siidufer des Gjadri in dem vorspringenden Kamme des 
Hajmelit, der auch schon orographisch die Fortsetzung des Jubani bildet. 

Auch dieser Bergzug fallt staffelformig gegen Westen ab, wahrend sein Ostabhang flacher gegen 

das Gjadrital abfallt. Doch macht der Hajmelit wegen seiner geringen Breite nicht den Eindruck einer 

flachen Tafel,  sondern eines  Kammes.  Der  Ostabhang  wird, wie man vom Gjadritale sieht, bis fast zur 

Fig. 5. 

Blick auf die Zadrima von Tabaki aus (nach einer Photographie von Dr. S turaay). Jubani unci Hajmelit: Megalodontenkalk, am Fufie 

Sehieferhornsteinformation? und Flysch. Das Gebirge zwischen bciden Scrpentin. Der kleine Hiigel in der Mitte Flysch, 

Hone von Serpentin und Hornsteinschichten gebikiet. Die Kalke treten an das Knie das Gjadri heran und 

als letzter Rest steht queriiber am Eingange ins Tal noch eine kleine Bank hellgrauen, dichten, von 

Spatadern durchzogenen Kalkes. Der ostliche Abhang wird bereits von Serpentinen gebildet. 

Im Gegensatze zum Jubani scheinen also hier am Ostabhange des Hajmelit die Kalke unter die 

Serpentine und Hornsteinschichten unterzutauchen. Doch ware es auch moglich, da8 hier eine Bruchgrenze 

verlauft und am Kamme des Hajmelit nur ein schmaler Kalkstreif den letzteren Schichten auflagert. 
Die genaue Feststellung der Lagerungsverhaltnisse wird fur die Altersbestimmung der Sehiefer- 

hornsteinformation von besonderer Wichtigkeit sein. 

Das Alter der Jubanikalke wurde bisher nach einer Angabe Bone's als kretazisch angenommen.1 

In der unmittelbaren Fortsetzung am Westabhang  der  Cafa  Gurit  fand   ich unterhalb  der Ruine Denja 

i Nerineendurchschnitte   am   Nordufer   des   Drin.   Min.   geognost.   Details.   Sitzungsber.   d.   Akad.   d.   Wissensch.,   1870, 

LXI, 1, p. 206. 
30* 
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226 H. Vetters, 

mehrere Megalodontensteinkerne, welche sich zwar nicht ganz sicher mit bekannten Arten identifizieren 

liefien, aber aus der Gruppe des 

Megalodus complanatus Giimb. 

stammen. Somit sind aucb diese Kalke als Dachsteinkalk (zurn Teil unterer oder mittlerer) 

anzusprechen. 
An dem Westfufi des Jubani lagert sich eine Flyschzone, in welcher neben sandig-tonigem Schiefer 

auch eingeschaltete kleine Konglomeratlagen mit Kalk und Serpentinstucken auftreten (Jubani, Ganjola). 

Das Schichtfallen beobachtete ich bei Jubani ostwarts, bei Ganjola 30° nordost, an der Drinenge bei 

Spasari ist die Lagerung flach, weiter westlich steil nordostlich geneigt. 

Eine kleine Uberschiebung des Flysches durch die Triaskalke scheint auch hier wie im 

montenegriniscben Kiistengebirge stattgefunden zu haben. 

Unter der oberen Kalkwand sieht man am Abhange des Jubani noch ein weiteres schmaleres Kalk- 

band und am Hajmelit noch zvvei kleinere   Kalkbander, fiber   denen wieder   schieferige,   von  der Feme 
Fig. 6. 

Grabenbruch unterhalb der Ruine Denja beiVaudenjs. Megalodon- 
tenkalk, im Graben tertiares Konglomcrat. 

rotlich-braune Gesteine erscheinen. Ich kann natiir- 

lich nicht entscheiden, ob diese auch noch dem 

Flysch oder, was ihrer Farbung besser entsprache, 

der Schieferhornsteinformation angehoren.1 

Sicherlich haben die alttertiilren Flyschgesteine 

wie im montenegrinischen Kiistengebirge ziemlich 

hoch emporgereicht und sich vielfach auf den 

alteren Kalken und Serpentinschichten abgelagert. 

So erklaren sich die Kalk- und Serpentinkonglo- 

merate. Es konnen auch noch weiter gebirgein- 

warts einzelneFlyschpartien vorhanden sein, welche 

natiirlich von den oft ahnlichen Gesteinen der 

Schieferhornsteinformation nicht immer leicht zu 

unterscheiden   sind.  Zurn  Beispiel  gibt   Nopcsa2 

bei Gomsice flyschahnliche Mergel, Bouc3 am Wege  von Skela nach Dukhian Ihan, das ist vom Ober- 

gange  iiber die Cafa Gurit,  tertiare  Konglomerate an. 

Unterhalb der Ruine Denja zieht sich von der Ebene an in nordostlicher Richtung ein schmaler, in 

die Dachsteinkalke eingesenkter Grabenbruch hin, in welchem flach gelagert oder ganz wenig nach Ost 

geneigt Konglomerate und Breccien von Dachsteinkalk, Sandstein und Serpentin nebst Muschelfrag- 

menten zu linden sind. (Fig. 6.) 
Uber das Innere der Mirdita haben wir erst durch Nopcsa nahere geologiscbe Mitteilungen 

erhalten. Von den randlichen Kalkbergen bis in die Gegend des Schwarzen und Weifien Drin trifft man 

die Gesteine der Schieferhornsteinformation an. Vor allem sind es Serpentin, Gabbros und dioritische 

Gesteine, welche den Hauptanteil beim Aufbau des »Grunsteinlandes« Boue's und Grisebach's haben, 

so daG ihnen gegenuber die Jaspise, Hornsteine und Schiefer stellenweise ganz zurucktreten. 

Nopcsa traf am Wege Prizren—Skutari bei Bruti Han auf Hornsteinschiefer, Serpentin und 

dioritisches Gestein und verfolgte die vielfach wechselnden Schichten bis zu den Flyschhugeln bei 

Vaudenjs, wahrend sie im Osten flach gelagert Kreidekalk bedeckt. 

i Nach Cvijic (1. c. p. 20) treten am Hajmelit unten rotliche, seltener griinliche Schiefertone mit eijigelagerten sandigen, 

violetten Kalken, dariiber glimmerige Sandsteine, Schiefertone auf und dariiber lagert der helle Kalk auf. Alle Schichtkopfe sind gegen 

Westen gerichtet. 

2 L. c. p. 126. 
3 Mill, geognost. Details, p. 206. 
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Das Streichen fand er gleich clem der Gegend von Mazreku O-W. 

Im Gjadri- und Vcmatale traf ich dieselbe Vergesellschaftung von Hornstein, kalkigen und sandigen 

Schiefern mit groBeren Serpentinziigen wie im Muselimital. Auch die Serpentine sind dieselben, bald 

derbe, griinlich-graue, oft von zahlreichen Rutschflachen durchsetzte, bald wieder bastitreichc 

schillernde Harzburgitserpentine.1 In Schiefern der kleinen Riickfallkuppe nach der Vomamundung 

beobachtete ich ost-westliches Streichen und Sudfallen; sonst schienen die Ziige nordwest-siidostlich 

zu streichen. 

Serpentin wiegt auch in den Flufischottern, welche alle weiteren Talstellen erfiillen, vor. Als Spuren 

einer alteren, vielleicht diluvialen Terrasse sind bei etwa 30 bis 40 m Hohe fiber dem Flusse oberhalb des 

Ortes Lalej Schotter auf dem von Serpentin und Schiefern gebildeten Vorsprung zwischen Voma und 

dem vom Mali Kalmetit herabkommenden Bache zu finden. 

Eine noch hoher gelegene, vielleicht schon tertiare Terrasse befindet sich auf der Wasserscheide 

zwischen Voma und Proni Gazoli, bei fiber 400 m Hohe. Grobe Serpentin-, Quarz- und Hornstein- 

schotter traf ich sowohl beim Anstiegc zur Kirche von Kacinjeti wie beim Abstiege nach Kalivaci, 

vielleicht da6 dieGe 1'errassc den ausgedehnten Schotterterrassen, welche Nopcsa bei Sakati Han 

beobachtete, entspricht, derm auf die anscheinend etwas niedere Lagc unserer Terrasse kann bei der 

Ungenauigkeit der auf den Karten eingetragenen Hohenlinien nicht viel Gewicht gelegt wcrdcn. 

Das anstehende Gebirge bildet noch immer tibenviegcnd Serpentin, der bis fiber Singjerc zu verfolgen 

ist. Von da ostwiirts dagegen tritt er an Machtigkeit zuriick gegentiber den sandig-tonigen Schiefern, 

Hornsteinen und K'alken mit Eruptiva von mehr porpbyrischem Habitus. 

In der Umgebung von Orosi findet man ausschliefilich vollkristalline Tiefengesteine, welche hicr 

als einheitliches Massiv auftreten. Analog gibt Nopcsa aus dem randlichen Gebiete, dem Gomsicetal, 

Serpentin, aus dem mehr zentralen, der Cafa Malit, Diorite, aber in drei von Schiefer getrennten Partien an, 

vielleicht Auslaufer unserer Masse. Die kristallinen Gesteine traf ich am ganzen Wege von Orosi zum 

Fani vogel, bis zur Briicke Vau vogel und andrerseits von der Skala gjana bei Ksela bis Orosi an. 

Petrographisch erwiescn sich die meist grobkornigcn, dunklen Gesteine als Gabbros, nur ein Stuck 

ist Dioritporphyrit und am halben Wege von Orosi zum Fani fand ich erne Partie von hellgrauem 

Amphibolgranitit." 

Das landwirtschaftliche Bild dieses Gabbromassivs ist iihnlich den Serpentinbergen. Gerundete i>de 

Bergformen, deren GehJinge nur von niederem Eichengestriipp bedeckt werden und vielfach den braun 

verwitternden Gesteinsschutt zeigen.   - 

Ein wilderes Aussehen besitzt die Gegend von Orosi, wo die Bache in ihrem Obcrlaute tiefe, steile 

Taler in den lockeren Verwitterungsschutt eingerissen   haben.   Spuren   groflerer und   kleinerer Gehange- 

1 Harzbu rgi tserpen tin. Makr. dunkclgriines, stark vcrwitterles, brockeliges Gestein mit Magnesitanfliigen auf den Kluft- 

flachen. Auffallend bis 5 mm langc, stark schillernde, krummflachige Korner von Bastit. U. d. M. zeigt die Serpentinsubstanz, in der 

die Bastite liegen, deutliche Maschens tr uk tur (also Olivinserpentin). Sic wird von Chrysotilschniiren und sekundaren Magnetit- 

kriimchen durchzogen. Als akzessorischer Gemengteil Picotit in grofier Mcnge schwarmartig auftretend. (F. Cornu.) 
2 Grob korn igcr Gab bro. Wcg von Orosi zum Fani vogel. Makr. schr frisches grobkiirniges Gestein bis 4 mm grofie Plagio- 

klase, graugriiner Pyroxen. LJ. d. M. basischcr Plagioklas zuerst ausgeschieden, hierauf Pyroxen (ophitische Struktur). 

Kirche von 0 rosi. Grobkorniger Gabbro, ahnlich dem vorigen. Pyroxen uralitisiert. Ein gleiches Stuck aus den Fanigerollen 

von Rubigo. 

Bulzari. Feinkorniger Gabbro, Plagioklas, Pyroxen, zum Teil uralitisiert. 

Pafihdhe nach Furja. Gabbrodiabas, feinkornig, stark zersetzt. Pyroxen uralitisiert. 

Abstieg von Orosi zum Fani vogel. A mphibolgranititmikrop cgmatil. Makr. feinkornig, graulich-weifier Quarz, 

kaolinisierter Feldspat, mehrere millimeterlange dunklc Amphibolitnadeln. U. d. M. Mikropegmatitstruktur (Quarz-Feldspat). Feldspat 

zum Teil Orthoklas, zum Teil saurer Plagioklas. Olivgriiner Amphibol, in geringer Menge Biotit. 

Dioritporphyrit. Ebenfalls vom Abstiege. Dichtes, grauschwarzes Gestein, stark korrodierte Quarzausscheidlinge mil 

Aureolen von Hornblendemikroliten und zersetzte Plagioklaseinsprenglinge. Grundmasse viel griine Hornblendemikrolithe, Plagioklas- 

leisten, wenig Quarz, akzessorisch Magnetit. Chlorit sckundiir aus Hornblende. Frinnert an den Vintlittypus (F. Cornu). 
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228 H. Vetters, 

rutschungen, die allenthalben zu sehen sind, vollenden das  unwirtliche  Bild  dieser Gegend, welches im 

Osten die hohe, steile Kalkmauer des Mali Senjt abschliefit. 

Bunt wechselnde Schichten zeigt im Gegensatze zu diesem einheitlichen kristallinen Massiv der 

Weg vom Fani vogel nach Singjerc. Bis zur ehemaligen Briicke Vau vogel steht im Fanitale noch 

Gabbro an. Nach dem Ubergange erscheinen am rechten Ufer die dunkelroten Jaspise stark ineinander 

gefaltelt bei einem allgemeinen nordwest-siidostlichen Streichen, sodann kalkige Schiefer mit Roteisenerz 

impragniert, dunkle basische Eruptivgesteine (Peridotit), neuerdings Jaspis und beim ersten von Nord 

kommenden Seitentalchen eine kleine Kalkpartie, welche, einen kleinen Sattel bildend, nord-ost und 

siidwest fallt. Auf der anderen Seite des Talchens neuerdings roter Jaspis, griinlich-graue flysch- 

ahnliche Sandsteine und Mergelschiefer mit weifien Spatadern, sodann etwa bei Punkt 253 m der Karte 

stellt sich eine neue grofiere Partie rotlichen, grauen und weifien, etwas knolligen Kalkes ein. Er bildet die 

kleine Kuppe zur Rechten des Weges und zeigt ein nordostliches Einfallen. Neuerdings folgen Jaspise, 

Schiefer, Hornstein, eisenreiche kalkige Schiefer u. s. w., zvvischen die grunliche bis schwarze felsitische 

und porphyrische Gesteine eingeschaltet sind.1 Mit allgemeinem nordnordost-siidsiidwestlichen Streichen 

und meist ostlichem Fallen dauert diese buntc Wechselfolge fort zum Tale des Fani maz und Proni 

Simonit, wobei sich vielfach noch rote, griffelig zerfallende Tonschiefer und lockere Tuffe, rote, kugelig 

abgesonderte Porphyre einstellen, eine Schichtfolge, welche im ganzen lebhaft an den Muschelkalk und 

die Wengener Schichten des Crmnicatales erinnert. 

Beim Abstiege von der Cafa Spart nach Singjerc tritt Serpentin in grofierer Menge auf. 

Eine ahnliche wechselvolle Gesteinsserie fand ich am Wege durchs Fanital fiber Rzeni nach Orosi. 

Die Flyschgesteine, welche auf den Kalkzug des Mali bar? folgen, reichen bis zur Miindung des 

Fani in den Mati und noch ein Stuck den Fani aufwarts. Ohne da6 ich eine deutliche Grenze beobachten 

konnte, folgen dann vor dem auf der Karte Fangu genannten Orte am gegeniiberliegenden Ufer Gesteine, 

abnlich denen der Schieferhornsteinformation. Deutlich gebankte und geschieferte, rotliche und graue 
Kalke, Tone und Mergel, feinblatterige Sandsteine an einer Steile mit Pflanzendetritus - - petrographisch 

an Lunzersandsteine erinnernd — sodann auch harte, rotliche und grunliche, griffelig zerfallende Mergel- 

schiefer, ahnlich wie beim Abstiege von der Cafa Spart und lockere tuffeniihnliche Gesteine. Das 

Streichen ist bis Rubigo nordnordwest-sudsudostlich, das Fallen wechselnd. 

Beim Beginn des Ortes Rubigo,2 wo ein von Nordwest kommender Bach miindet, erscheint 

Serpentin, und zwar aufier dem uns schon bekannten auch hell gefleckter, dunkelgriiner Serpentin.3 

Das Kloster steht nach der Miindung eines weiteren Seitenbaches auf einem steilen Felsen von 

weifiem Kalkstein. Gegen das Fanital bricht er steil ab, in nordnordwestlicher Richtung zieht der Kalk 

weiter gebirgwarts, vielleicht dafi er iiber Mali Vels mit dem Kalmetitzuge im Zusammenhange steht und 

die Fortsetzung des Dachsteinkalkes bildet. Doch soil fiber sein Alter noch nichts mit Bestimmtheit gesagt 

werden. Fiir eine der Schieferhornsteinformation eingeschaltete Kalkpartie scheint die Machtigkeitzu grofi 

i Zum Beispiel Quarzkeratophyr unmittelbar nach dem Knollenkalk, Felsitporphyr bei der Quelle unterhalb Blinisti. 

Makroskopiseh in dichter, graugriiner Grundmasse zahlreiche Ausscheidlinge von zersetztem Feldspat (3 mm) und sehr 

kleine, rauchgraue Ausscheidlinge von Quarz in grofier Anzahl. U. d. M. Ausscheidlinge von Oligoklasalbit und sehr schone Quarz- 

dihexander, zum Teil mit ausgepragten Korrosionserscheinungcn. Grundmasse fclsitisch, durch ein unbestimmbares grimes Pigment 

gcfarbt. 

Quelle unterhalb Blinisti. Felsitporphyrartigc Fazies des obigen Gesteins. Makr. dicht, graugriin, von sekundaren 

Quarzadern durchtriimmert. Hohlraumc von Quarzkristallchen ausgekleidet. U. d. M. in felsitisch entglaster Grundamsse, deren 

Bescbaffenheit wohl auf eine ehemalige Perlitstruktur deutet, idiomorphe Ausscheidlinge von saurem Plagioklas und Orthoklas. 

Keine Quarzausscheidlinge. (F. Cornu.) 

2 Der nach Siiden gerichtete Teil des Fani ist auf der Karte vicl zu kurz. Rubigo liegt etwa urn das Doppelte weiter nordlich. 

Dementsprechend verschiebt sich auch der ostwest gerichtete Fanilauf. 

3 Maschenserpentin mit Resten von unzersetztem Olivin (F. Cornu). 
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Geologie des nordlichen Albaniens. 229 

und der petrographische Habitus abweichend. Em deutliches Fallen war in dem stark zerkliifteten Kalk 

nicht zu messen. 
Am Nordfufie des Klosterfelsens finden sich wieder serpentinreiche Schichten vor, welche sich 

siidlich unter den Kalk zu neigen scheinen. Weiter flufiaufwarts kommt noch eine kleine Kalkpartie 

zu Tage, die sich auch auf das linke Faniufer fortsetzt und siidwest fallt. Diese scheint eher eine ein- 

geschaltete Kalkpartie der Schieferhornsteinformation zu sein. Neuerdings folgt Serpentin, der bis 

Nerfusa vorwiegt. 

Hier erweitert sich das Tal des Fani vogel und gegeniiber den auf niederen terrassenartigen Hiigeln 

stehenden Hausern gewahrt man am linken Ufer eine hohe, vom FluG steil angeschnittene Terrasse. 

Abgerollte Serpentine, Gabbros, Jaspise und seltener 
Fig. 7. 

Kalkstiicke, zwischen lockeren Sanden und Tonen 

eingebettet, bilden in horizontaler Lagerung die 

hohe, etwa 100 m fiber den Flufl ansteigende 
Terrasse. 

Dieselben Schotter sind am Wege bis Rzeni, 

das ist bis zu einer Hohe von zirka 300 m, fort zu 

verfolgen. Es sind also auch hier ausgedehnte altere 

Schotterterrassen diluvialen oder tertiaren Alters 

vorhanden, welche anscheinend mit dem heutigen 

Flufilaufe nichts zu tun haben. 
Erst hinter Rzeni treten die alteren anstehenden 

Gesteine wieder zu Tage. 

Bis Ksela fuhrt der Weg fiber gerundete 

kleinere, sparlich bewachsene Berge und es zeigt sich 

neuerdings eine bunte Wechselfolge von Hornstein, Jaspis, Tuffen, sandigen und kalkigen Schiefern und 

verschiedenen Eruptivgesteinen. Unter diesen letzteren ist wenig Serpentin mehr zu finden, sondern 

meist ein feingeschieferter, dunkler, grunlich-grauer, braun verwitternder Amphibolperidotit, stellenweise 

zum Beispiel an der Quelle vor Ksela postme, dichter schwarzer Peridotit, schliefilich auch deutlich 

porphyrische Gesteine.1 

Die Kalkschiefer sind auch hier vielfach mit Roteisenerz impragniert und dann von einem braunen 

Rost iiberzogen. 
Das Streichen liefi sich in einem kleinen Sattel von Jaspisen bei Stona nordnordost-sfidsiidwest 

bestimmen. 
Hinter Ksela steigt man zu der fiber 1000 m betragenden Hohe des Bargjan hinan2 und geht dann 

am Nordabhange der Skala gjana weiter nach Orosi. Eine Strecke weit ist noch derselbe Schichtwechsel 

zu erkennen. Spater zeigt sich unter den Rollstiicken ein Uberwiegen der Gabbros und sonstigen kristal- 

linen Gesteine, doch sind in diesem Teile wenig geologische Aufschlfisse, denn zugleich mit dem 

Anstiege iindert sich auch das landschaftliche Bild. 

Schotterterrassen bei Nerfusa am Fani vogel. 

1 Schicferiger, se rp enti nisierter Amphib olperidoti t. Makr. schwarzgrunes Gestein, deutlich geschiefert, zahlreiche 

Spaltflachen des Amphibols zeigend. U. d. M. viel farbloser Amphibol, der Richtung der Schieferung folgend, in Maschen, d. h. Olivin- 

serpentin, eingebettet. Recht viel Kristallchen von einem graugriinen Spinellmineral. Deutliche Oktaedcr, teils als Einschliisse im 

Amphibol, teils in Serpentin. 

Amphibolperidotit. Quelle vor Ksela. Nur wenig serpentinisiert, schwarzgrunes, feinkorniges Gestein mit charakteristischer 

gelbbrauner Verwitterungsrinde. 
Felsitporphyr. Hinter Ksela. Makr. bis 2 mm lange, rote Orthoklasausschcidlinge in rotbrauncr felsitischer Grundmasse. 

U. d. M. Feldspate stark zersetzt. Felsitische Grundmasse reich an sekundaren Roteisenstaub (Ferrit). (F. Cornu.) 

2 Der Weg zu dem Vereinigungspunktc der beiden Kamme (1034 m) ist auf der Karte viel zu kurz, die Skala gjana dagegen 

zu lang gezeichnet. 
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230 H. Vetters, 

Statt des Eichengestrtippes, welches die hiigeligen Bergketten zu bewachsen pflegt, bedeckt ein 

dichter schattiger Nadelwald die Hohen und Gehange dieses Zuges. Erst bei den Hausern von Let lichtet 

sich der Wald und zeigt sich das oben beschriebene, von den Quellflussen des Seft wild zerrissene Berg- 

land. Wir haben damit zugleich das Gabbromassiv von Orosi erreicht. 

In diesem Massiv konnte man das Zentrum fur die verschiedenen basischen Eruptiveinschaltungen 

der Schieferhornsteinformation suchen. Saure Magmen treten nur untergeordnet im Massiv und unter 
den eingeschalteten Eruptivgesteinen auf, wie der Granitit westlich von Orosi und verschiedene Porphyre. 

Ob auch die grofieren Serpentinmassen damit im Zusammenhange stehen, wage ich noch nicht zu 

beurteilen.   Dagegen   glaube ich,   die   Impragnation  der  Kalkschiefer mit  Roteisenerz   auf vulkanische 
Fig. 8. 

Malv Settjt 

Pass Tiaxh Liirit 

Dorf Orosi und Mali Senjt von Wcsten gesehen. (Nach Photographic und Zeichnung.) K Kreidekalk, Hauptmassc Gabbro. 

Wirkung zuriickfiihren zu konnen. Schliefilich scheinen auch die roten Jaspise — nicht die eigentlichen 
Hornsteine — die im Diinnschliffe keine Radiolarien zeigten, Kontaktbildungen zu sein. 

Die Ortschaft Orosi liegt im Grunde eines nach West offenen Tales im Quellgebiete des Seft; auf 

einer leicht ansteigenden Gesteinshalde sind die Hauser terrassenartig ansteigend erbaut. Im Riicken 

erhebt sich der 1300 m hone  »Heilige  Berg«,  der Mali Senjt,  der Grenzwall der Gaue Orosi und Lurja, 

Durch ihre Farbe von den braun verwitternden Gabbros deutlich sich abhebend, bedecken helle 

Kalke die Hohe des Mali Senjt. Steil gegen Westen abbrechend liegen sie mit einer Machtigkeit von 

200 bis 300 m ganz flach auf dem bis 1000 m ansteigenden kristallinen Massiv. Besonders deutlich sind 

die Lagerungsverhaltnisse von der hochgelegenen Kirche und dem Wohnsitz des Abtes Don Primo Docchi 

zu sehen.   (Fig. 8.) 

Die Kalkdecke setzt sich nach Siiden fort und bildet den 1550 m hohen Elceni maz, der von Rzeni 

gesehen einen ahnlichen Anblick gewahrt. Im Norden findet sich die Fortsetzung dieser Kalkdecke ost- 

warts von Bruti, wie Nopcsa gezeigt hat, im wesentlichen mit ahnlicher flacher Lagerung auf den 

Schieferhornsteinschichten. Das im allgemeinen flach nordwarts gerichtete Fallen macht nur stellenvveise 

einem steileren Platz. Der Charakter einer flachen Tafel wird besonders durch die Beobachtung bekraftigt, 

dafi ostlich der Kula Ljums bis Hani Lacit vom Drin Serpentin und Hornstein aufgeschlossen werden 
sonst aber am Abhange beiderseits der Kalk ansteht. 
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Geologic des nordlichen Albaniens. 231 

Noch weiter am Bastriku neigt sich die flache Kalktafel gegen den Dzainovic zu rasch steil nach 

Nordost. 

Nopcsa hat diese Kalke als Fortsctzung der Kalke von Ziimbi aufgefaOt und deshalb sowie auf 

Grund eines rudistenahnlichen Bruchstiickes als Kreidekalk angesproehen. 

Diese Bestimmung hat sich als richtig ervviesen. 

Beim Anstiege von der Kirche zur PaChohe des Weges nach Lurjafmdet man ausschliefilich Gabbro- 

gesteine, welche auch noch auf der PaChohe selbst (977 m) anstehen. Heller, weifier bis rotlicher Kalk 

bildet clas eigentliche 200 m hohere Plateau cles Mali Selbunit im Suden sowie die kleinere nordlich des 

Passes gelegene Spitze. 

Alle Anzeichen sprechen dafur, dafi die Kreide hier iiber das Gabbromassiv, beziehungsweise die 

Schieferhornsteinformation transgredierte. Die flache Lagerung durch eine grofie flache Uberschiebung 

zu erklaren, sind keine Griinde vorhanden. Im Gegenteil! Man flndet an der Sohle der Kreidedecke ober- 

halb des Kreuzes ein grobes Grundkonglomerat mit faust- bis eigroOen abgerollten Gabbrostiicken; 

kleinere Stiicke sind auch noch in hoheren Ivalkpartien vorhanden. Yon einer mechanischen Zusammen- 

pressung, einer knetung, wie sie einer Reibungsbreccie an der Sohle einer Schubdecke zukommen mufi, 

konnte ich nichts sehen. 

An der Ostseite, wo der Weg zur Kirchenruine und dem vom Abte errichteten Schutzhause filhrt, 

stehen gleichfalls in schwebender Lagerung graue, kalkig-tonige Schiefer und knollige, briiunlich bis 

rotliche,   tonige Kalke  an,   in clenen   ich   zwei  ziemlich   gut   erhaltene Ammoniten   auffand, die sich  als 

Phylloceras infiiudibulum Orb., 

Crioceras Duvali Leveille 

bestimmen liefien. Demnach gehoren diese Schichten dem Barrcmien oder Hauterivien an. Die weiflen 

bis rotlichen Kalke, welche mit leichter stidstidosllicher Neigung dariiber lagern, vertreten somit die 

hoheren Kreidehorizonte. Neuerdings hat Nopcsa1 in ihnen Nerineen und Rudisten gefunden. 

Die unterkretazischen Mergelkalke nehmen nur einen beschrankten Raum ein und die hellen 

Kreidekalke greifen iiber sie transgredierend hinweg bis unmittelbar auf die kristallinen Gesteine. Die 

Transgression der Kreidekalke hat sicher vie! weiter westwarts gereicht, denn auch auf der Hohe der 

Mnela sieht man eine helie Kalkkappe, wie solcher schon Nopcsa vermutete  und einzeichnete. 

Durch die flache Auflagerung der Kreidekalke auf dem in die Schieferhornsteinformation einge- 

schalteten Gabbromassiv sowie am Drin auf diesen selbst wircl die stratigraphische Stellung der Schiefer- 

hornsteinschichten nach obenhin begrenzt. Sie ist, wie N opcsa angab, alt- o der m i ttelmesozoisch. 

Die untere Grcnze zu bestimmen, miifite ihr Verhalten zu den Megalodontenkalken bekannt sein. Nopcsa 

neigt nach seiner Tabelle p. 138 dazu, sie zwischen Obertrias und Kreide einzureilien, somit dem Jura 

zuzurechnen. 

Am Hajmelit scheinen — wenigstens vom Gjadritale gesehen — die Serpentinschichten auf dem 

Dachsteinkalk zu liegen. Am Jubani (und besonders wenn die Kalke von Renci dazugehoren) mag eher 

das gegenteilige Verhalten herrschen, die Megalodontenkalke scheinen als flache Decken darauf zu liegen. 

Am Maranaj, wo klare Lagerungsverhaltnisse zu beobachten waren, existieren, wie wir sahen, zwei 

Schiefer- und Hornsteinniveaus, iiber und unter den Dachsteinkalken, die einerseits der Mitteltrias 

(WengenerSchichten, Bulogkalke) und andrerseits wahrscheinlich dem Jura entsprechen. Das Vorkommen 

von roten, knolligen Kalken und Eruptivgestein mochte zwar fiir die untere Abteilung sprechen, ebenso 

scheint das Transgredieren der Kreide eine gewisse Pause in der Sedimentierung vorauszusetzen. Doch 

lafit sich das Alter derzeit noch nicht mit Sicherheit fixieren, eine Liicke, welche aber in Biilde die 

von Nopcsa gemachten Fossilfunde beseitigen diirften. 

1 Zentralblatt fur Mineralogie 1906, 3. 
Denkschr. der mathem.-naturw. Kl. Bd. LXXX. 31 
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232 H. Velters, 

Aus den beobachteten Lagerungsverhaltnissen sei aber folgendes schon jctzt hervorgehoben. Wir 

sehen die Schieferhornsteinschichten vielfach stark gefaltet und ziemlich steil aufgerichtct, die Obertrias 

und Kreidekalke dagegen meist in flacher, tafelformiger Lagerung. Die Streichungsrichtungen in den 

Schieferhornsteinschichten sind recht verschiedene. Die randlichen Partien folgen noch vielfach dem 

dinarischen nordwest-sudostlichen Streichen. Im Innern sehen wir bald ausgesprochenes Ostwest-, bald 

wieder Nordsiidstreichen. Es scheint einerseits das grofie Gabbromassiv stauend gewirkt zu haben und 

die weicheren Schichten schmiegten sich ihm an. Andrerseits mogen verschiedene Faltungsperioden 

wenigstens teilweise eingewirkt und so die »Durchkreuzung« der Faltungsrichtungen, von der Nopcsa 

spricht, bewirkt haben. Im Kiistengebirge sind Faltungen noch nach dem Miozan zu erkennen, im 

Innern dagegen sind die transgredierenden Kreidekalke noch in urspriinglicher flacher Lagerung. Eine 

entsprechende Faltung der Schieferhornsteinschichten und ziemlich betrachtliche Abtragung mufi der 

Ablagerung der Kreidekalke vorhergegangen sein. Nur so konnten die kristallinen Tiefengesteine blofi- 

gelegt werden. Da aber auch schon die unterkretazischen Schichten diskordant flach auflagern, haben 

wir es hier nicht mit der aus den Alpen uns bekannten interkretazischen Faltung, sondern einer 

alteren vorkretazischen Faltung zu tun. 

Stellenweise, wie am Jubani und Maranaj, wo auch die Megalodontenkalke flach lagern — die 

Neigung gegen den See zu hat, wie erwahnt, eine lokale Ursache —, macht es sogar den Eindruck, dafi 

die Faltung noch alter als diese sei. Doch kommt bei dem durftigen Beobachtungsmaterial hier auch noch 

die Moglichkeit einer flachen Uberschiebung der Dachsteinkalktafel in Betracht. 

Zusammenfassung. 

Es braucht wohl kaum besonders hervorgehoben zu werden, dafi bei einem Versuche, die 

gewonnenen Resultate zusammenzufassen, vielfach dabei die rein personliche Auffassung zur Geltung 

kommt. Die im Vorausgegangenen gegebene ausfuhrliche Aufzahlung der eigenen und friiheren 

Beobachtungen dtirfte jedoch zur Geniige die gesicherten Ergebnisse von den Vermutungen und 

Kombinationen urfterscheiden lassen. 

Das montenegrinisch-albanische Kiistengebirge schliefit sich im geologischen Bail an das durch 

Bukowski genau bekannte Grenzgebiet Dalmatiens an. Die Nummulitenkalke und Flyschgesteine der 

aufieren Umrahmung der Bocche di Cattaro, welche bei Budua gegen das Meer abbrechen, finden ihrc 

Fortsetzung in den nordwest-stidostlich streichenden niederen Faltenziigen zwischen Antivari und 

Dulcigno. Die Muzura planina stellt eine etvvas starker aufgefaltete Antikline dar, bei der auch noch 

Rudistenkalk zu Tage tritt. 
Die inneren Teile der Bocche di Cattaro sind bereits in das montenegrinische Karstplateau cin- 

geschnitten. Altere Kalke, vorwiegend Obertrias und Kreide, bilden die steilen, sie umrahmenden Wande. 

Kleinere eingefaltete Flyschmulden, wie sie in der Krivosije und Montenegro mehrfach beobachtet wurden, 

haben auch die Anlage der Buchten von Risano und Cattaro (im engeren Sinne) bedingt. Von Budua bis 

Antivari tritt das Hochland bis unmittelbar ans Meer heran. 

Der staffelformige, durch vielfache Oberschiebungen, Aufpressungen etc. recht komplizierte Abbruch 

liifjt die auf der Hochflache fehlenden alteren Triashorizonte und stellenweise selbst das Karbon 

zu Tage treten. 
Der siidliche Teil des montenegrinischen Hochlandes setzt sich in die tiberwiegend aus Dachstein- 

kalk aufgebauten Kamme der Rumija und des Tarabos fort. Die alteren Glieder der Trias, besonders 

Muschelkalk und Wengener Schichten, sind in gleicher Entwicklung wie in Stiddalmatien in den tiefer 

eingeschnittenen Talgebieten der Crmnica und Zelesnica zu finden. 

Eine scharfe Linie trennt das vorgelagerte Alttertiar, welches von dem alteren Gebirge vielfach 

randlich iiberschoben wird. 
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Ein von Dulcigno nach Skutari verlaufender Ouerbruch schneidet das Kiistengebirge im Siiden ab. 

Nur einzelne Htigel und Kamme, die hochsten Spitzen der abgesunkenen, dreiseitig begrenzten Scholle, 

ragen scoglienartig aus der von Alluvionen erfullten Bojana- und Drinebene empor. 

Im Gegensatze zu den unverandert in dinarischer siidostlieher Richtung weiterstreichenden 

randlichen Kiistenketten geht der Tarabos an seinem Ende in ostliche und zuletzt nordostliche Richtung 

ilber, so dafi fur die Entwicklung des schmalen eingefalteten Kreidezuges der Rumija zu einer auch 

Flysch einschlieCenden weiteren Mulde Raum geschaffen wird. Bald aber biegt das nordostliche Streichen 
in den Hiigeln bei Skutari zur normalen Sudostrichtung zuriick. 

Durch das Becken des Skutarisees, eine nach SUdwest geneigte cinseitige Senke, wird das Kiisten- 

gebirge von den albanischen Alpen abgetrennt. Diese bilden die Fortsetzung des zentralen und 

nordlichen Teiles des montenegrinischen Hochplateaus. Doch ist hier der Plateaucharakter vollstandig 

verloren gegangen, da tiefe, nordost-stidwestlich streichende Bruche der urspriinglich flachen Lagerung, 

wie sie am Maranaj von den Megalodontenkalken bis in Kreide zu sehen ist, vielfach storten. Zugleich 

hat die vvohl infolge dieser Bruche tief eingreifende Denudation der Fliisse unter den Megalo- 

dontenkalken stellenweise die alteren Schichtglieder sichtbar gemacht. Das von Cvijic beschriebene 

nordostliche Streichen ist nicht geologisch. 

Die Dachsteinkalke treten wieder am Jubani, welcher noch den Charakter einer von Briichen 

begrenzten — vielleicht auch untergeordnet gefalteten — Platte besitzt, sowie an dem schmalen, kamm- 

artigen Hajmelit auf. 

Sonst nimmt das Gebiet der Mirdita und ostlich Skutaris die sogenannte »Schieferhornsteinformation« 

ein. Aufier grofieren Serpentinstocken im nordlichen und westlichen Teile sowie kleinerem eingeschalteten, 

porphyrischen Vorkommen umschliefit sie im Innern der Mirdita (bei Orosi) noch eingrofieres kristallines 

Massiv (Gabbro). 

Ober das in vorkretazischer Zeit aufgefaltete und bereits stark abgetragene Schieferhornstein- und 

Eruptivgebiet transgrediert mit flacher Lagerung die Kreideformation. Sie beginnt mit einem typischen 

Grundkonglomerat, dariiber sich helle Kalke aufbauen; stellenweise findet sich an der Sohle auch fossil- 

fiihrende Unterkreide. 

Die wechsclnden Streichungsrichtungen in der Schieferhornsteinformation scheinen fur mehrere 

Faltungsrichtungen und Faltungsperioden zu sprechen. Ferner mogen auOer den randlichen noch zahlreiche 

andere Bruchlinien das Innere des Gebietes durchkreuzen. 
Ob der Schieferhornsteinformation jurassisches oder triasisches Alter zukommt, kann noch nicht 

entschieden werden, da ihr Verhalten zu den Dachsteinkalken noch nicht mit Sicherheit nachweisbar war. 

Nach der Gesteinszusammensetzung ist Ahnlichkeit mit der Mitteltrias (Han Bulog-Kalke, Wengener 

Schichten etc.) des Kiistengebirges vorhanden. 

Mit mehr Wahrscheinlichkeit scheint die obere Schiefer- und Hornsteinzone des Maranaj nach ihrer 

Stellung zwischen Obertrias und Kreidekalk jurassisch zu sein. 

Die neuerliche Vereinigung der durch das Skutaribecken abgetrennten Kiistenketten mit dem Haupt- 

stamm des Gebirges vollzieht sich bei Alessio, wo die Kalkkamme des Mali Rencit und Kakaricit aus der 

dinarischen in die albanische Richtung iibergehen und sich dem albanischen Gebirge anschliefien. Eng 

zusammengedrangtc Kreide und Alttertiar bilden die Randzone des Mirditenlandes und stellen die 

weitere Fortsetzung der dinarischen Kiistenkctten dar, wobei aber der Ubergang und regelmafiige Verlauf 

durch Querbriiche mehrfach gestort zu sein scheint. 
Im siidlichen Kiistengebiete, von Tirana angefangen, losen sich kulissenformig mehrere Aste vom 

Gebirgsstamme los, streichen in nordwestlicher Richtung zur Kiiste, wo sie teils als Vorgebirge (Kap 

Rhodani, Mali Durcit, Kap Laghi) ins Meer vorspringen, teils schon vorhcr im Alluvialgebiete untertauchen. 

Im Gegensatze zu den aus Kreide- und Nummulitenkalk bestehenden Ketten bei Valona sind die 

nordlichen, die Fortsetzung des Grababalkans bildenden Kamme aus miozanen Ablagerungen 

aufgebaut, welche in gleicher Weise wie das Alttertiar der montenegrinischen Kiistenketten gefaltet sind- 

I 31* 
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234 H. Vetters, 

Die zwischen diese Kulissenberge eingeschalteten Ebenen werden von jungen diluvialen und 

und alluvialen Ablagerungen bedeckt, unter denen aber pliozane (zum Teil marine, zum Teil brackisch- 

limnische) Schichten anstehen. Gleicherweise war die Senkungsscholle der Drin- und Bojanaebene vom 

Piiozanmeer uberflutet, welches als Fjord in das Becken des heutigen Skutarisees eingriff. (Marine Fauna 

von Kopliku.) Das Skutaribecken ist trotz seines Poljencbarakters nicht so jugendlicher Entstehung als 

Cvijic annimmt. Der Einbruch der Bojanaebene und des Skutarisees, welcher eine einseitige, gegen die 

einer Abbruchslinie entsprechende Steilkitste Skutari—Vir geneigte Senke darstellt, geschah nach 

Ablagerung und Auffaltung des Alttertiars und (alteren) Miozans. Nachmiozan zumindest ist auch die 

Abbruchslinie des adriatischen Beckens Antivari • Dulcigno—Medua—Durazzo—Valona, wahrend 

bekanntlich der Einbruch der nordlichen Adria (Pelagosalinie) in viel jiingere Zeit verlegt wird. 

Schliefilich sind vielfach Anzeichen, wie unter andern das Ansteigen des Skutarisees, des Grund- 

wasserspiegels der Bojananiederung, der Umstand, dafl die dalmatinisch-albanische Kiiste schon seit 

langerer Zeit als seismisches Schuttergebiet bekannt ist, dafiir, dafi dieses Gebiet noch immer, wie Cvijic 

annimmt, in Senkung begriffen ist. 

Palaontologiseher Teil. 

i. Die pliozane Fauna von Hani ce§mes bei Kopliku. 

Die Bestimmungen erfolgten, sovveit nicht ein andcrer Alitor ausdriicklich genannt ist, nach 

Bellardi-Sacco, I Molluschi dei terreini terziari del Piemonte e della Liguria, Torino, 1872—1904. Die 

Bestimmungsarbeiten konnte ich in der geologischen Abteilung des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums 

durchfiihren, wo mir eine reiche Tertiarliteratur und zahlreiches Vergleichsmaterial zur Verfiigung stand. 

Ich erlaube mir daher, Herrn Kustos E. Kittl an dieser Steile meinen verbindlichsten Dank auszusprechen. 

Gasteropoda. 

T o x o g 1 o s s a. 

Terebra postneglecta Sacc. var. (X, p. 29, 30, T. 1, Fig. 66—69) = Terebrapcrtusa var. aut. Nur ein 

kleines, bis auf den letzten Umgang schlecht erhaltenes Exemplar. 

Das Exemplar stimmt am besten mit Basterot's1 Abbildung T. Ill, Fig. 9, von T. pcriusa var. (3 

uberein, nur ist die knotige Anschwellung ober der Furche geringer. T.pertusa wurde von Sacco teils 

zu T. neglecta, teils zu T. postneglecta gestellt. Die erstere hat in typischer Entwicklung starke Knoten 

am Nahtbande, wahrend die typische 7. postneglecta zahlrcichere und feinere Rippen aufweist. Unsere 

Form nimmt eine Mittelstellung ein und entspricht der Var. subexpertusa Sacc. (Fig. 69). 

Terebra postneglecta Sacc. ist im Piacenziano und Astiano ziemlich haufig. Die Var. subexpertusa 

wird von Sacco als sehr selten aus dem Tortoniano und Piacenziano und selten aus dem Astiano 

angegeben; die ahnliche T. neglecta findet sich haufiger im Mioziin. 

Conns (Chelyconus) ponderosus Brocc. et var. (Sacco, XIII, p. 77—81, T. VIII, Fig. 1, 18). 

Zwei Exemplare von 44 mm und 28'8 mm Ltinge, 2o-5 mm und 26'5 mm Dicke. Leichtbauchiges 

Gehause, miifiig steile Spira (Winkel zirka 100°), fast ebenes  Profil,  Umgange nur vvenig konkav,  mit 

l Descr. geol. du bassin tert. du sud-ouest de la France. Mem. soc. hist, nat , Paris, II, 1825. 
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einem Bande von feinen (4-5) spiralen Linien. Die Anwachsstreifen deuten cine leichte Ausbuchtung an. 

Letzter Umgang bis 6/i der Hone mit deutlichen Spiralstreifen. 

In der Sammlung des k. k. Naturbistorischen Hofmuseums fand ich Jihnliche Formen von Enzesfeld, 

welcbe als Conusponderosus var. Ill bezeichnct sind. Mit der Abbildung von Hoernes und Auinger 

(T. V, Fig. 6) haben sie jedoch keine Ahnlichkeit. R Hoernes spricht (p. 39) von Ubergangen zwischen 

C. ponderosus und Viudoboncnsis und fuhrt als Unterscheidungsmerkmal fur die erstere Art die gerade 

Profillinie unterhalb der gerundeten Umfangskante an. 

Im Gegensatze dazu bildet Sacco eine groOe Zahl von Varietaten des Conus ponderosus, welche 

mit unserer Form die leicht bauchige Gestalt gemeinsam haben, die auch bei Brocchi's Original- 

stucken (Abb. Sacco, T. VIII, Fig. 1) zu sehen ist, wahrend die Abbildung von M. Hoernes, auf welche 

R. Hoernes und Auinger zuriickgriffen, eine gerade Profillinie zeigt. 

Die Verschiedenheit der beiden Auffassungen von C. ponderosus diirfte sich daraus ergeben haben, 

daC   Brocchi's1   Originalexemplar ungefahr  die Mitte halt und seine Abbildung  nicht ganz genau ist. 

Unsere Stiicke sind mit der von Sacco gegebenen Abbildung des typischen (leicht gebauchten) 

C. ponderosus Brocc. zu verglcichen. 

Ein drittes, schlankeres Stiick, welches leider stark abgerieben ist, cntspricht der Var. miofusuloides 

Sacc. (T. VIII, Fig. 18). 

Vorkommen: Nicht selten im Piacenziano. Varietaten miozan und pliozan (vom Elveziano 

bis Astiano). 

Pleurotoma (Clavalnla) rnslica Brocc. (Brocchi, Conch, foss., p. 428, T. IX, Fig. 4; Bcllardi 

II, p. 153, T. V, Fig. 9; Sacco, XXX, T. XII, Fig. 57, 58). 

Ein vollstiindiges Exemplar, drei Bruchstiicke unci ein abnormal grofies Exemplar. 

Unsere Stiicke stimmen mit Sacco's Abbildung (Fig. 57) iiberein, nur sind sie etwas groCer unci 

starker geknotet. Die Grofie der Var. pliosubspinosa. Bell. (T. V, Fig. 9) wird jedoch nur von dem einen 

etwas abnormal gebauten Exemplar eri'eicht, welches tiefere Nahte, stark konvexe untere Flanken und im 

oberen Teil starlc vervvischte K'noten besitzt. 

Clavatula rustica ist aus dem mittleren Miozan, unteren und oberen Pliozan (Tortoniano, Piacenziano, 

Astiano) bekannt, Var. pliosubspinosa aus dem Astiano als selten angegeben. 

Pleurotoma (Surcula) conf. reetieosta Bell. (Bcllardi, II, p. 72, T. II, Fig. 24). 

Nur ein Bruchstiick, welches die geraden, oben durch eine glatte, runde Furche begrenzten Knoten 

zeigt. Uber der Vertiefung unter der Naht ein kleiner WLilst. Feine Spiralstreifen am geknoteten unteren 

Teile. Ausschnitt in der Vertiefung gelegen. 

Pleurotoma reetieosta wird aus dem unteren Pliozan bekannt. 

Cancellaria (Trigonostoma) umbilicarc Brocc. var. (Sacco, XVI, p. 6, T. I, P4g. 6). 

Zwei Exemplare. Mafie: Lange 10 mm, Breite 8"2 mm, letzter Umgang G mm. 

Brocchi's Abbildung (T. Ill,  Fig. 10) zeigt starkere und zahlreichere Rippen und einen  weiteren 

Nabel. Unserer Form entspricht die klcinere Var.parvotriangula Sacc. 

Diese Varietat wird aus   dem  Piacenziano  angegeben, andere Varietaten reichen  bis  ins Miozan. 

Cancellaria (Trigonostoma) ampullacea Brocch. var. (Sacco, XVI, p. 9, T. I, Fig. 16—20). 

Ein kleines Exemplar von 18 mm Lange, 10 mm Breite, letzter Umgang 8 mm. 

Von der typischen Cancellaria ampullacea weicht unser Exemplar durch geringere Grofie, breitcre 

Form und zahlreichere Rippen ab, von Hoernes' Abbildung2 durch die gedrungencre Gestalt und 

scharferen Rippen; ebenso ist auch die sonst ahnliche Var. tauroparvula Sacc. (Fig. 19) etwas schlanker 

und hat schwachere Spiralrippen. 

1 Brocchi, Conchiologia fossile subappennina, II, T. Ill, Fig. 1. 

2 Mollusken des Tertiarbeckens von Wien. I, T. 35, Fig. 4. 
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236 H. Vetters, 

Cancellaria ampullacea kommt in verschiedenen Varietaten vortl Altmiozan bis ins Pliozan 
(Elveziano, Astiano) vor. 

Cancellaria (Sveltia) varicosa Brocc. (Sacco, XVI, p. 54—56, T. Ill, Fig. 42—48). 

Fiinf Exemplare. Lange 21-6—22'3 mm, Breite 9 bis 11 mm, letzter Umgang 8'6—9*4 mm. 

Unsere Exemplare entsprechen zur Mehrzahl der Var. simplicior Sacc. (p. 55, Fig. 43) mit 

gerundeten Rippen, sehr schwachem Kiel, welche aus  dem  Piacenziano und Astiano  angegeben  wird. 

Ein Exemplar (Lange 18 mm, Breite 8'5, letzter Umgang 8 mm) hat dagegen einen deutlicheren 

Kiel und dornenahnliche Ansatze auf den Rippen; es schlieflt sich an Var. dertosulurata Sacc. 

(Fig. 46) aus dem Piacenziano (selten) und Tortoniano (haufig) an. 

Cancellaria varicosa geht aus dem alteren Miozan bis ins Pliozan. 

Rachiglossa. 

Pollia (Tritonidea)plicata Brocc. (Bellardi, I, p. 181, T. XII, Fig. 21). 

Zwei Exemplare. Lange 19, 23-3 mm, Breite 11, 12 mm, letzter Umgang 8, 106 mm. 

Die Ubereinstimmung mit Bellardi's Abbildung ist eine recht gute, nur ist die Spindel ein wenig 

gebogener und die Innenlippe zeigt weniger Knotchen. 

Die Art ist aus dem Tortoniano bekannt, haufig im Astiano und hcute noch lcbend  im  Mittelmeer. 

Pollia (Tritonidea) aequicostata Bell. (Bellardi, I, p. 182, T. XII, Fig. 23). 

Ahnlich der vorigen, aber kleiner und gedrungener; 13 mm lang, 7 mm breit, letzter Umgang 7 mm. 

Oberteil der Umgange weniger eingedruckt, Skulptur ahnlich. Letzter Umgang mit 10 Rippen, weniger 

scharfe Spiralstreifen und dahcr auch schwachere Knoten. 

Auch dieses Exemplar stimmt mit Bellardi's Abbildung gut tiberein. Innenlippe etwas schmalere 
Runzeln. 

Selten aus dem Pliozan. 

Nassa (Amycla) semistriata Bell. (Bellardi, III, p. 147, T. IX, Fig. 14, Var. Bx; Sacco XXX, p. 71, 

T. XVI, Fig. 64). 

Sehr zahlreich im Tegel von Hani  ccsmes.  Lange 12 mm, Breite 5'7, letzter Umgang 5'8 mm. 

Die Form ist etwas schlanker als bei der typischen Ausbildung. Alle Umgange unterhalb der Naht 

mit deutlicher Spiralfurche. Die drei nach den zwei Embryonalwindungen folgenden oberen Umgange sind 

mit zahlreichen geraden Rippen versehen, welche auf den spiiteren Windungen verschwinden. Letzter 

Umgang an der Basis mit einigen scharfen Spirallinien, die gegen die Mitte sich verlieren. Miindung oval, 

deutlicher Ausschnitt. AuGenlippe scharf, innen gczahnelt, Innenlippe als diinner Lappen weit 

iiberschlagen. 
Die Ubereinstimmung mit Bellardi's von Sacco Var. isselianum genannten Varietat Bt ist eine 

vollstandige. 
Nassa semistriata lebt im Mittelmeer und ist fossil vom Obermioziin an bekannt, haufig im Pliozan 

und nach Bellardi fur Unterpliozan bezeichnend. 
Nassa (Caesio) conf. limata Chem. (Fontannes, Moll, pliocenes de la vallee du Rhone, p. 59, T. V, 

Fig.   3,   4). 
Ein einziges Exemplar. Lange 13 mm, Breite 7 mm, letzter Umgang 6 mm. Zweiglatteembryonale und 

fiinf stark gewolbte Umgange; Nahtlinie vertieft, Gesamtform gedrungen, zugespitzt. Kraftige Vertikalrippen, 

13 am letzten Umgange, durch breite Zwischenraume getrennt. Gerade nur an der Schlufiwindung, gegen 

die Basis zu leicht sichelformig geschwungen. Ubcr die ganze Schale Ziehen ferner ununterbrochen 

scharfe Langsstreifen, durch etwas breite Furchen getrennt, deren Zahl 7, an der Schlufiwindung 14 

betragt; Miindung oval, Innenlippe schwach; AusguG weit, stark zuruckgedreht. 

Die Skulptur erinnert an Nassa limata, von der sich unsere Form durch gedrungenere Gestalt, 

schwachere Innenlippe und den Mangel eincs oberen Zahnes unterscheidet. Bcste Ubereinstimmung mit 

Ho ernes (T. XII, Fig. 14) und Fontannes (T. V, Fig. 4). 
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Nassa subprismatica hat eine ahnliche gedrungene Gestalt, aber neben der betrachtlicheren Grofie 

einen engeren AusguB und auf der Innenlippe einen oberen Zabn und Runzeln. Ar. subprismatica ist 

fur das obere Miozan Osterreichs und Italiens charakteristisch. AT. limata ist im Miozan vorhanden und 

reicht bis in die lebcnde Mittelmeerfauna. 

Murex torularius Lam. (Bellardi, I, p. 50—53; Sacco, XXX, p. 18, Taf. IV, Fig. 31, 32; Taf. V, 

Fig.   1 und 2). 

Vier unvollstandige Exemplare iassen sich mit der von M. Hoernes als Murex brandaris 

beschriebenen Abbildung (Taf. XXVI, Fig. 3, 4) und der Abbildung D'Ancona's (Taf. II, Fig. 1, 2, 7) von 

M. pseudobrandaris vergleichen. Beide wurden von Bellardi mit M. torularius Lam. zusammen- 

gezogen. Spira niedrig, Umgange gestielt, Nahte — fur M. torularius charakteristisch — vertieft. 

Die Skulptur besteht aus scharfen Spiralstreifen und aus Mundwiilsten mit einem Dome, am letzten 

Umgange mit zwei Dornen; Zahl der Wiilste nur 6 aufjedem Umgang statt 7. Kanal gerade mit einer oder 
zwei Dornenreihen. 

R. Hoernes (p. 196) hat die Wiener Form en wegen der seichteren Nahte und schwacheren Knoten 

als subtorularius abgetrennt. Da unsere Exemplare auch tiefere Nahte besitzen, scheinen sie trotz der 

abweichenden Zahl der Mundwiilste zu Murex torularius zu gehoren, welchem die meisten tertiiiren 

zuzuzahlen sind. 

Von Bellardi aus Obermiozan und Pliozan (Astiano), von D'Ancona aus alien pliozanen Ab- 

lagerungen Italiens angegeben. 

Murex (Phyllonotus) conglobatus Mich. var. (Michelotti, Monogr. del gen. Murex, p. 16 

Taf. IV, Fig. 7; D'Ancona,1 p. 335, Taf. IV, Fig. 1 Taf. V, Fig. 1; Sacco, XXX, Taf. VI, Fig. 9; 

Bellardi, I, S. 90). 

Liinge 43'5 mm, Breite 36'5 mm, letzter Umgang 27'5 mm. 

Drei Exemplare. Dicse Stiicke passen am besten zu D'Ancona's Abbildung (Taf. IV, Fig. 1) 

Unsere Form ist etwas schlanker und hat langere Dornen als Michelotti's und Sacco's Abbildungen der 

typischen Entwicklung; deutlich vertiefte Nahtlinie; Mundwiilste 6, breit und stumpf, tragen einen ziemlich 

langen, kraftigen, vorn ausgehohlten Dorn. Verlikalrippen und Spiralstreifen iiberziehen die ganze Schale. 

Miindung rundlich, Kanal mittellang, stark riickwarts gebogen, der offene Nabel wenig weit, 

Miindung oval, oben ausgebuchtet. 

MurexHocrncsi D'An c. ist der von D'Ancona gegebenen Abbildung (Taf. V, Fig. 2) etwas ahnlich 

hat aber eine hohere Spira und kQrzere Dornen. Die Abbildungen von M. Hoernes (Taf. XXIII, Fig. 2, 3) 

und Sacco (XXX, Taf. VI, Fig. 7, 8) sind durch ihre stumpfen Knoten und blattrigcn Wiilste noch viel 

abweichender. 

Murex conglobatus haufig im Pliozan (Astiano), selten im Obermiozan. 

Murex (Phyllonotus) conglobatus Mich. var. Pecchiolana Sacc. (Bellardi,I, p. 90; D'Ancona, p. 32, 

Taf. V, Fig. 3; Sacco, XXX, p. 22, Taf. VI, Fig. 12). 

Zwei Exemplare. Lange 51'6, 53 mm, Breite 45, 44'2 mm, letzter Umgang 35, 36'8 mm. Gehiiuse 

nicht viel langer als breit, rhombisch-spindelfdrmig, Umgange konvex, Nahte mafiig vertieft, Profil der 

Spindel fast eben. Umgange mit 7- - -8 breiten Mundwulsten, welche in der Fiankenmitte zu einem starken, 

stumpfen Knoten ausgezogen sind; Mundwiilste vorn blattrig, scharf abgesetzt. Am letzten Umgange 

unten stark riickwarts gekriimmt, in den weiten und offenen Nabel sich fortsetzend. AuBerdem zahlreiche 

Spiralstreifen, welche iiber die Mundwiilste hinwegsetzen und diesen ein zackiges, schuppiges Aussehen 

verleihen. Selbst sind sie wieder mit feineren Spiralstreifen bedeckt. Miindung rundlich, oben ausgebuchtet; 

Innenlippe schwach, Aufienlippe verdickt, innen gefaltet; Kanal ziemlich lang, stark riickwarts gedreht. 

l D'Ancona: Malacologia pliozenica Italiana, Mem. per. scrv. alia descriz. della carta geol. d'ltalia I. Firense 1871. 
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238 H Ve tiers, 

Unsere Stiicke schliefien sich an D'Ancona's Abbildung an, vvelcher diese Formen zu einer neuen 

Art Murex Pecchiolanus macht, wahrend sie Bellardi nur als Varietat von M. conglobatus betrachtet. 

Sie unterscheiden sich durch etwas geringere Grofie, ein wenig schlankere Form. Doch sind diese 

Unterschiede relativ gering, besonders wcnn man den M. Pecchiolanus selbst nur als Varietat des 

M. conglobatus mit 9—10 Mundwiilsten ansieht. 

Murex conglobatus wird aus dem Tortoniano und Astiano angefuhrt. Unsere Varietat speziell ist 

miozan und plioziin. 

Murex (Phyllonotus) Scdgwicki Mich. var. (Michelotti, Mon. gen. Murex, p. 15, Taf. IV, 

Fig. 1, 2; M. Hoernes, Moll. Wiener Becken, l,p.220, Taf.XXlII, Fig. 1; Bellardi, I, p. 87 Taf. VI, Fig. 11) 

Liinge 55 mm, Breite 48 mm, letzter Umgang 34 mm. Fine Ubergangsform vom typischen Mtirex. 

Sedgwiclii Mich, zum M. Hoernesi D'Anc. (p. 334, Taf. V, Fig. 2). Zur lctzteren Art gehoren die 

meisten aus dem Wiener Becken bekannten Formen. 

Unsere Form ahnelt der Abbildung von M. Hoernes (XXIII, Fig. 1), welche ebenfalls eine solche 

Ubergangsform bildet.1 

Unser Exemplar ist ziemlich stark abgerieben, so dafi keine Dornen auf den Mundwiilsten 

erhalten sind. Zahl der Mundwiilste 7, mit eingeschalteten Zwischenwiilsten. Spiralstreifen kraftig und 

von feineren Streifen iiberzogen; dadurch erhalten die Mundwiilste ein stark schuppiges und zackiges 

Aussehen. Miindung rundlich, Kanal mittellang, stark rtickwarts gebogcn, Nabel tief und weit, Mundwiilste 

sich hineinsetzend. 

Da fiir die Trennung von Murex Hoernesi das Vorhandensein deutlicher Dornen sowie der liingere 

Kanal mafigebend ist, welche beide Eigentiimlichkeiten an unserem Stiicke nicht ausgesprochen sind, ist 

wohl seine Zwischenstellung gerechtfertigt. 

Murex Sedgwicki ist aus dem Mittelmiozan (selten), M. Hoernesi aus dem Wiener Becken (selten), 

haufiger  von Bujtur  und  Lapugy,  aus dem italienischen oberen Miozan  und Pliozan als haufig bekannt. 

Purpura (Cymia)producla Bell. var. (Bellardi, III, p. 187. Sacco XXX, p. 74, Taf. XVII, Fig. 14). 

Ein Exemplar. Liinge 28 mm, Breite 18'6 mm, letzter Umgang 14*5 mm. Dickschaliges, ovales 

Gehause, ziemlich schlanke Spira. Letzte Umgange von der Naht schrJig abfallend, letzter mafiig bauchig, 

die hoheren mit mehr geraden Seiten. 

Skulptur stark abgerieben. Feinere und grobere Spiralstreifen wechseln. Daneben noch grobe, 

geknotete Vertikalwiilste, zirka 12 am letzten Umgang. Zwei Reihen (auf den hoheren Umgangen nur 

eine deutlich sichtbar) stumpfer Knoten, darunter an der Schlufiwindungnoch 3 bis 4 grobe, halbverwischte 

Spiralstreifen. 

Miindung oval lanzettlich, Mundsaum nicht erhalten, Innenlippe schwach, Ausschnitt deutlich gerade, 

Nabel eng, fast geschlossen. 

Schlechte Erhaltung erschwert eine genaue Bestimmung, doch scheint unser Exemplar ganz gut an 

die Var. A von Bellardi's Purpura producta. anzuschliefien. Die etwas langere Spira scheint infolge 

abnormalen Weiterwachens zu stande gekommen zu sein. Es unterscheidet sich diese von Sacco var. 

angulatissima genannte Varietat gleich unserem Stuck von der typischen P. producta durch betracht- 

lichere Grofie, gedrungenere Gestalt. 

Purpura producta gibt Bellardi aus dem Unterpliozan an. Var. angulatissima tritt nach Sacco im 

Piacenziano und Astiano auf. 

Taenioglossa. • 

Strombns coronalus Defr. var. (Sacco, XIV, p. 7—12, Taf. I, Fig. 19—27). 

Ein Exemplar. Liinge 108 mm, Breite 71 mm, letzter Umgang 85 mm. Mundrand und Fliigel fehlend. 

Stark gedrungene Spira, nur etwas fiber ein Viertel der Gesamtlange. Stacheln kraftig entwickelt, bis zum 

Die Autoren zitieren wenigstens als M. Hoernesi Fig. 2 und 3, ohne Fig. 1, 4 und 5. 
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drittletzten Umgange noch deutlich zu sehen; am vorletzten Umgange schrag aufwarts gerichtet. Am letzten 

Umgange neben dec oberen noch zwei Reihen sehr stumpfer Knoten. 

Die gedrungene Spindel und die aufwarts gerichteten Knoten erinnern an die Var. pcrcoronatus 

Sacc. (Fig. 24). 
Ein kleines Bruchstiick von der Spitze scheint einem Jugendexemplar anzugehorcn (vergl. Sacco, 

Fig. 13). Es zeigt drei obere Umgange mit vcrtikalen Knoten und weitere vier mit nur cinzelnen, groben 

Anschwellungen. Peine Spiralstreifung. 

Strombus corouatus ist aus dem Miozan und Pliozan bekannt (Tortoniano bis Astiano), die 

gedrungenen Former) stammen aus den jiingeren Schichten. R. Hocrnes1 spricht geradezu von einem 

typisch pliozanen Strombus corouatus. Sir. corouatus var. pcrcoronatus gibt Sacco aus dem 

Astiano an. 

Chcuopus pes pelicani Phil. (Sacco, XIV, p. 28—31, Taf. II, Fig. 28—37). 

Eine der haufigsten Arten im Tegel von Hani cesmes. Nach den von R. Hoernos und Auinger 

im Sinne Beyrich's angegebenen Unterscheidungsmerkmalen gegenuber Chcuopus alatus Eichw. sind 

unter unseren Stricken die meisten Ubergangsformen zwischen bciden Spezics. Der obere Finger des aus- 

gezackten Fliigels ist namlich klein, meist bis zum Kiel der drittletzten Windung angewachsen und besitzt 

nur eine kurze, freie Spitze. Es finden sich alle Ubcrgange, von Stiicken mit fast ganzlich angeheftetem 

oberen Finger zu solchen, wo derselbe schon deutlicher absteht und wo der Kiel des Fingers schrag 

aufwarts gerichtet ist, wie es Ch. pes pelicani zukommt. 

Skulptur nur bei einem Exemplar etwas abweichend. Hier tritt an dem letzten Umgange zwischen 

den zwei stark geknoteten Kielen noch ein dritter, weniger deutlicher auf, wodurch es der Var. 

variecincta Sacc. (Taf. II, Fig. 35) entspricht. 

Nach Bey rich ist Cheuopus pes pelicani im Miozan nicht haufig, sondern rezent und fur das Pliozan 

charakteristisch; Ch. alatus dagegen iiberwiegend miozan. Ubergangsformen sind auch schon im 

Obermiozan nicht selten, was mit der Stellung unserer Tegel als Unterpliozan gut vereinbar ist. Nach 
Sacco kommt Ch. pes pclicana im Astiano und Piacenziano vor. 

Cerithium procrenatum Sacc. var. (XVII, p. 19 — 21, Taf. II, Fig. 1—8). 

Sehr haufig. Lange 22—38 nun, Breite 8—12 -nun. Gehiiuse schlank, turmformig, schwach 

zugespitzt, bei altcren Exemplaren plumper, in den letzten Umgangen mehr oder weniger walzenformig. 

Skulptur stark veranderlich. Zahlreiche feine, spirale Streifen und Linien, ferner Vertikalknoten; letztere an 

den oberen Umgangen vorherrschend. An den jungcren sind sie weniger ausgesprochen und losen sich 

friiher oder spater in einzelne Knoten auf. Von den Spiralstreifen ist der unterhalb der miifiig vertieften Naht 

gelegene starker geknotet und tritt schon an den hoheren Umgangen gegenuber den Vertikalknoten deutlich 

hervor und wird selbst wieder von etvva sechs feinen Spirallinien bedeckt. Darunter befindet sich eine bald 

leichte, bald starkere Einschnrirung, in der die Langsknoten fast verschwinden. Von den basalen Spiral- 

streifen sind meist zwei, bisweilen auch drei bis vier starker und mit spitzcn oder stumpfen Knotchen 
versehen. 

Miindung rundlich-oval, Kanal kurz und gerade, Mundwlilste zahlreich, unregelmafiig verteilt, 

Zwischenraum lJs bis \ij2 Umgange. 

Sacco unterscheidet seine Spezies von Cerithium ercuahtni, abgesehen von der meist geringeren 
Grofie, durch das Vorhandensein der zwei starken Ventralstreifen und eines stark geknoteten 

Basalstreifens. 

Von unseren sehr variablen Formen ahneln die stumpfknotigen der Var. plurifasciata Sacc. 

(Fig. 7), bei der zwischen den zwei starkeren ein dritter gcknoteter Spiralreif auflritt. Bei anderen 

zeigt der letzte Umgang kleinere, perlschnurartig angeordriete Knoten unci erscheint daher der letzte 

Umgang mehr gleichmafiig granulicrt ahnlich  der  Var.  dertogranosa Sacc. (Fig. 8). Diese nahern  sich 

1 R. Hocrnes und Auinger: Gasterop. d. Meeresabl. d. I. und II. Med. St. d. ostcrr.-ungar. Mon., IV. Lief., p. 1G6. 
Denkschr. der malhem.-naturw. Kl. Bd. LXXX. 32 
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240 H. Ve iters, 

der Var. perplicata Sacc. v. Cerithium crenatum (Sacco, Taf. I, Fig. 72).  Beide Arten sind, wie audi 

Sacco betont, miteinander durch Ubergange verbunden. 

Cerithium procrenatum tritt vom Elveziano bis ins Pliozan auf. Var. plurifasciata gibt Sacco als 

nicht selten aus dem Astiano und Var. perplicatelia v. Cerithium crenatum aus dem Piacenziano unci 

seltener Astiano an. 

Turritella tricarinata Brocc. et var. (Sacco, XIX, p. 5, 6, Taf. I, Fig. 14—19). 

Wohl von alien Spezies am haufigsten auftretend, erfilllt ganze Nestcr. Lange 18 mm, 

Breite 5'5, letzter Umgang 3'5 mm. 

Die ziemlich breiten Zwischenraume zwischen den drei Hauptrippen sind entweder glatt oder es 

treten hier nocb feine Spirallinien auf. Obne scharfe Grenze leiten diese Abarten von der typisch drei- 

kieligen Entvvicklung zu solchen, welcbe von fast ganz gleichmiiOig starken Streifen bedeckt sind. 

Die ersteren stellen die typische Turritetla tricarinata Brocc. dar; am haufigsten kommt jedoch 

die der Var. communis — T. communis Risso. entsprechende Ausbildung mit feinen Zwischen- 

streifen vor. 

Die mehr gleichmafiig gestreiften Exemplare entsprechen schliefilich der Var. percincta Sacc. Die 

unseren Formen ebenfalls sehr ahnliche Var. Ariesensis Font, zeigt etvvas weniger gewolbte 

Umgange, jedoch ahnliche Ubergange in der Skulptur. 

Turritella tricarinata kommt vom Oligozan bis ins Pliozan Italiens vor (Elveziano [etvvas selten] 

bis Astiano). 

Die Var. communis vom Tongriano an (selten), hauflg im Elveziano, etwas seltener im 

Tortoniano und hauflg im Piacenziano und Astiano. 

Var; percincta gleichfalls vom Elveziano an und hauflg im Pliozan. 

Turritella (Haustatorj Rhodanica Font. (Fontannes, Moll, pliocen, de la vallee du Rhone, p. 19 2 

Taf. X, Fig. 22 — 28). 

Zahlreiche, aber nur unvollstandige Exemplare. Das verlangerte, turmformige Gehause ziemlich 

stark, Umgange langsam anwachsend, fast flach, Nahte mafiig tief. 

Die Skulptur zeigt drei starke, breite Kiele, von denen der oberste meist etwas schwacher ist. 

Zwischenraume gleich oder wenig breiter als die Reifen Dazu kommt bei den grofieren Umgangen noch 

ein vierter, schwacherer Kiel am unteren Nahtrande. An den oberen Windungen ist der zweite Kiel stark, 

der erste verschwindet fast ganzlich und zwei enggestellte Reifen begleiten den unteren Nahtrand. Zahl- 

reiche feine, jedoch deutliche Spirallinien finden sich sowohl in den Zvvischenraumen wie auf 

den   Kielen. 

Turritella Rhodanica steht, wie schon Fontannes betont, der T. vermicularis nahe und Sacco 

(XIX, p. 22) mochte sie nur als Varietat ansehen. Unsere Exemplare nahern sich in manchen Eigen- 

schaften, wie den starken Kielen und etwas breiteren Zwischenraumen, den pliozanen Vertretern der 

T. vermicularis (verg!. Fontannes, p. 193). Sie nehmen also eine Zwischenstellung ein, wobei aber die 

Beschaffenheit der oberen Umgange, die deutliche Spiralstreifung sie der T. Rhodanica naher bringen. 

T. Riepeli aus dem Wiener Becken ist plumper, der Gewindewinkel weniger spitz, die drei Hauptkiele 

sind breiter und niedriger. 

Turritella Rhodanica ist aus dem Pliozan des Rhonetales von Fontannes als sehr zahlreich 

angegeben. 

Natica millepunctata Lam. var. (Sacco, VIII, p. 45—56, Taf. II, Fig. 3—22). 

Diese sehr variable Art lafit sich in manchen Variationen \on der Natica epiglottina Lk. nur 

schwer trennen. 
Dazu mochte ich zwei kleine, unvollstandige Exemplare stellen, welche eine niedrige Spira, nicht 

besonders weiten, offenen Nabel mit kleinem unverdickten  Nabelstrang  besitzen.  Die  Farbenzeichnung, 
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Geologic des nordlichen Albaniens. 241 

von der undcutliche Spuren vorhanden sind, scheint aus transversalen, geflammten Streifen bestandcn zu 

haben, eritsprache demnach der Var. pseudocollaria Sacc. (Fig. 20). 
Diese wird von Sacco als selten aus dem Astiano angegeben, wahrend allgemein Natica mille- 

pnnciata vom Elveziano an auftritt und auch noch rezent ist. 

Natica cpiglottina Lk. var. (Sacco, VIII, p. 57—62, Taf. II, Fig. 24 — 34). 

Drei Exemplare; das grofite hat eine Lange von 18'5 mm, eine Breite von 16'5 mm. Sie stimmen mit 

der Var. funicitlata Sacc. (Fig. 27) i'lberein, die ich von der vorhergehenden Art nicht recht zu trennen 

vermag, da auch hier der Nabelstrang klein und am Encle nicht verdickt ist. Das Gawinde des kugeligen 

Gehauses ist ziemlich hoch und spitz, Miindung fast halbkreisformig, Innenlippe oben verdickt, 

Farbenzeichnung nicht erhalten. 

Natica cpiglottina tritt seit dem Eozan fossil und rezent im Mittelmeer auf. Unsere Varietat ist 

im  Piacenziano haufig. 

Natica (Neverita) Josephinia Risso. (Sacco, VIII, p. 83   -89, Taf. II, Fig. 54—60). 

Sehr haufig. Lange 7—16 mm, Breite 11—22 mm. Die schief niedergedriickten Schalen mit ganz 

flacher Spira, grofiem, weitem, vom Callus vollstandig verschlossenen Nabel, stimmen mit der Abbildung 

Sacco's (Fig. 54) iiberein. Der grofie letzte Umgang ist bei den meisten gleichmafiig konvex, wahrend bei 

anderen Stucken eine leichte Vertiefung bemerkbar ist. Diese letzteren stellen einen Obergang zu Formen, 

ahnlich der Var. clauscotata Sacc. (Fig. 58) her, welche auch ein etwas hoheres, mehr kugeliges Gehause 

besitzt. Auch die von M. Hoernes (Taf. XLVII, Fig. 4) abgebildeten Exemplare gehoren nach Sacco 

hieher. Dieser Varietat konnen zwei Exemplare gestellt werden. 

Eine ahnliche Gcstalt, jedoch nicht ganz vollstandig verschlossenen Nabel, zeigt ein weiteres Stuck, 

das sich demnach der Var. snbdetecta Sacco's (p. 87 und XXX, Taf. XXIII, Fig. 4) anschliefit. 

SchlieClich lafit sich ein etwas grofieres Exemplar (Lange 26 mm, Breite 30 mm), welches eine 

dickere Schale, etwas hoheres Gewinde, stark gewolbten, unter der Naht ganz leicht abgeflachten SchluG- 

umgang und unvollstandig verschlossenen Nabel besitzt, mit der Var. subplioglaucina Sacc. (Fig. 88) 
vergleichen. 

Natica Josephinia ist rezent und fossil aus dem Miozan und Pliozan bekannt. Die typische niedere 

Form gibt Sacco aus dem Tortoniano als selten, aus dem Piacenziano und Astiano als haufig an. Var. 

clauscotata ist in den tieferen Horizonten haufig, seltener im Pliozan. Var. snbdetecta wird als selten aus 

dem Elveziano, Var. subplioglauciana als haufig aus dem Astiano angefuhrt. Weitaus die Mehrzahl 

unserer Stucke hat mehr pliozanen Habitus. 

Ptenoglossa. 

Scalaria (Fuscoscala) Turtonis Turt. var. (Sacco, IX, p. 16—18, Taf. I, Fig. 19). 

Nur ein kleines Bruchstuck vom letzten Umgang. Breite 3 mm, Skulptur aus neun vertikalen Rippen 

bestehend, welche breite, glatte Zwischenraume trennen, stimmt mit Fig. 19 abgebildeten Var. pauper- 

cost ata Sacc. iiberein. 

Diese ist aus dem Piacenziano und Astiano bekannt; Scalaria Turtonis im allgemeinen kommt 

schon  im  Tortoniano vor. 

Gymnogl ossa. 

Niso tcrebcllum Cheran. (Sacco, XI, p. 21 f., Taf. I, Fig. 42—52). 

Ein Exemplar, Lange 14 mm, Breite 6 mm, kegelformig, spitz, Umgange fast eben, Naht wenig 

vertieft, Mund rhombisch-oval, Nabel 2 mm weit und tief letzter Umgang mit angedeutetem Kiel. 

Unser Stuck entspricht am besten der Var. acarinatoconica Sacc. (Fig. 45). 
Niso terebellum reicht mit seinen verschiedenen Varietaten vom Langhiano bis in die Gegenwart. 

Die meisten Varietaten treten im Pliozan auf, darunter auch unsere, welche aber auch schon im 

Miozan vorkommt. 
32* 
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242 H. Fetters, 

Scaphopoda. 

Dentalium (Antale) novemcostatum Lam. var. (Sacco, XXII, p. 102f., Taf. VIII, Fig. 59    70). 

Nur ein kleines Bruchstuck, welches acht scharfe und kriiftige Rippen besitzt. Zwischenraume breit 

und eben, obne Schaltrippen, nur mit feinen Querstreifen versehen. Die geringe Starke der Querstreifen 

lafit unser Stuck mit der V&r.pseudoprina Sacc. (Fig. 59, 60), welcheS—9 Langsrippen besitzt, zusammen- 

stellen. Eine ahnliche Varietat (var. octogonalis Sacc.) hat audi das nahc vervvandte Dentalium tauro- 

eostatum Sacc, das aus dem Elveziano bekannt ist und nach Sacco moglicherweise der Vorlaufer 

unserer Art ist. 

Unsere Varietiit kommt im Piacenziano und Astiano haufig vor. 

Dentalium (Antale) fossile Schrot. (Sacco, XXII, p. 99f., Taf. VIII, Fig. 22-31). 

Acht Bruchstiicke von kleineren Formen. Wenig gekriimmt, Querschnitt kreisrund mit 30 -32 

mafiig starken Langsstreifen. Dentalium Bouei hat gegeniiber unserer Form noch feinere Streifen, wahrend 

D. Badense Hoern. starke Rippen und eingeschaltete Langsstreifen besitzt. 

Dentalium fossile tritt im Miozan (Tortoniano) seltener, hauflg im Piacenziano und seltener im 

Astiano auf, wo die weniger Rippen aufweisende Var. raricostata Sacc. an seine Stclle tritt. 

Pelecypoda. 

Tetrabraochia. 

Ostrea lamellosa Brocc. (== Ostrea edulis var. lamellosa Sacc, XXIII, p. 7, Taf. Ii, Fig. 3, 4; 

M. Hoemes, II, p. 445 f., Taf. LXXI und LXXII, Fig. 1, 2). 

Grofie, schwerschalige Ostreen sind im Tegel von Hani cesmes nicht selten. Gesamtform breitoval. 

Unterklappe etwas gewolbt, sehr dick und grobblattrig. Undeutliche, radiale Rippen und Runzeln. Schlofi 

mit tiefer, quergerunzelter, begrenzter Ligamentgrube. Seitenleisten stark, schma! und abgerundet. 

Oberklappe flach, ebenfalls grobblattrig, ohne Radialrippen. Ligamentgrube seicht, eben, Seiten- 

felder flach bis leicht konkav, fein quergestreift. 

Muskeleindruck queroval bis nierenformig, etwas dem Hintcrrande gemihert. Beide Klappen zeigen 

manchmal eine Kriimmung der Schlofipartie nach vorn oder auch riickwarts, sowie fcrner eine fliigel- 

artige Verbreiterung an der konvexen Seite der Schlofipartie, dadurch gebildet, dafi die oberen Lamellen 

iiber die unteren etwas hinausragen. 

Unsere Exemplare stimmen weniger mit den diinneren und breiteren Varietiiten iibcrein, wclche 

Reufi abbildet und die nach Sacco fur das Tortoniano bezeichnend sind, als mit den schwerschaligen 

Arten, wie das Originalexemplar Mercati's (Sacco, Fig. 4), die im PliozJin haufig sind. 

Ostrea gingensis Schl oth. unterscheidet sich durch die meist schlankere, langgestreckte Form. Dieser 

Spezies konnte jedoch eine schlecht erhaltene Unterklappe angehoren. Lange 145 mm, Breite 90 nun. 

Infolge der starken Abreibung ist von der radialen Faltung nichts mehr zu sehen. Schlofi king 

gerade, grob gerunzelte Ligamentgrube und halb so breite Seitcnwiilslc. 

Ostrea edulis L. (Sacco, XXIII, p. 4—9, Taf. I und II). 

Haufig, aber meist nur jugendliche Deckelklappen von geringer Grofie. Umrifi variabel, rundlich-oval, 

etwas nach riickwarts gekrummt, bis verlangert dreiseitig. 

Unterklappe blatterig, mit einigen groben, randlichen Falten. 

Deckelklappe nur konzentriselvblatterig, Schlofi mit kurzer, seichter Bandgrube, Muskeleindruck 

breit, halbmondformig, etwas clem Hinterrand genahert, Rand in der Nahe der Wirbel bisweilen gckerbt. 

Die mehr rundlichen Formen schliefien sich an die Var. ItalicaDefr. an (Sacco, Taf. I, Fig. 1— (5), die 

verlangert dreiseitigen an Var. oblonga Sacc. (I, Fig. 15, 16), wahrend ein etwas grofieres Exemplar 

(Lange 51 mm, Hohe 55 mm), dessen Umrifi gerundet und etwas nach riickwarts verlangert ist, als 

Deckelklappe der Var. pseudocochlear Sacc. (Taf. I, Fig. 17) angesehen werden konnte. 
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Geologie des novJliciicn Albanieus. 243 

Ostrea edulis L. tritt vom Miozan an auf und ist rezent. Var. oblonga Sacc, Var. italica Dcfr. und 

Van pseudococlilear Sacc. gibt Sacco samtliche aus dem Pliozan an. 

Ostrea (Cubitostrea)frondosa De Serr. (Sacco, XXIII, p. 12, 13, Taf. Ill, Fig. 38—52). 

Der vorigen Art ahnlich, jedoch mitgekriimmtem, gegen den Hinterrand, deutlich verlangerten Umrifi, 

wie es nach Sacco fur die Untergattung Cubitostrea bezeichnend ist. Unterklappen blattrig mit groben 

Randfalten, Oberklappen mafiig grob, konzentrisch-blattrig, Schlofi und Muskeleindruck ahnlich wie bei 

der vorigen Art, Randzahnchen in der Schlofipartie mitunter vorhanden. 

Die meisten Stiicke (besonders die Deckelklappen) stimmen mit der typischen Art (Fig. 38, 39, Ostrea- 

virguliformis May.) iiberein, drei Unterklappen sind noch starker verlangert, entsprechen mehr der Var. 

caudata Miinst. (Sacco, Fig. 40—44). 

Die typische Ostrea frondosa beginnt im Tongriano, Var. caudata im Elveziano; beide sind im 

Miozan hauflg und reichen bis ins Pliozan. 

Auomia orbiculala Brocc. (== Anouiia epihippnm var. orbiculata Sacc, XXIII, p. 34, Taf. X, 

Fig. 11—13). 
Ein kleines Exemplar. Lange 18 mm, Hohe 16 mm. Rundlich oval, diinnschalig, stark gewolbt, mit 

kleinem spitzen Wirbel obcr dem mafiig gebogcnen Schlofirand. Oberflache bis auf feine Zuwachs- 

streifen glatt. 

Im Miozan und Pliozan nicht selten. 

Pecteu plauomedius Sacc. (XXIV, p. 60, Taf. XIX, Fig. 2, 3). 

Eine Deckelklappe und mehrere Bruchstiicke. Liinge Q5mm, Breite70mm. P'ast ganz flach. Elf starke 

breite und abgeflacfite Mittelrippen, Zwischenrippen um die Halfte breiter als die Rippen mit schwacheren 

Schaltrippen in den fiinf mittleren Furchen; am Rande jederseits ein Biindel dichtgedrangter, schmaler 

Rippen, von denen ich sieben und auch mehr zahlte. Dieser Teil der Klappe ist leicht konvex. Wirbelpartie 

leicht eingedriickt, Ohren konkav, mit sechs feinen Radialrippen. Ganze Schale von feinen, konzentrischen 

Streifen bedeckt. 

Muskeleindruck grofi, rundlich. Neben der dreieckigen Ligamentgrube beiderseits 4 — 5 schrag 

gestellte scharfe Leisten. 

Von dem ahnlichen Pecteu Sievringensis Fuchs ist unsere Art durch das Auftretcn von Zwischen- 

rippen verschieden. 

Pecteu plauomedius ist aus dem Pliozan (oberen Piacenziano und Astiano) bekannt. 

Pecten conf. cristatocostatus Sacc. (XXIV, p. 64, Taf. XXI, Fig. 1—7). 

Drei schlecht erhaltene Jugendexemplare, welche sich nicht genau bestimmen liefien, jedoch mit 

jugendlichen Exemplaren dieser Art Ahnlichkeit haben. 
Alle Stiicke sind Deckelklappen, flach bis leicht konvex, Wirbelpartie etwas vertieft, Seiten gegen 

die Ohren zu konvex. 

Abgesehen von den beiderseitigen Rippenbiindeln sind 14—16 deutliche Rippen vorhanden. Spuren 

feiner Schaltrippen treten vereinzclt auf. Aufierdem ist die Schale fein konzentrisch gestreift, Ohren radial 

gestreift, Muskeleindruck grofi und rundlich, Ligamentgrube klein, 2-—3 undeutlichc Schlofileisten. 

Pecteu cristatocostatus ist bisher aus dem Miozan bekannt. 

Pecten (Aequipecteu) Scutaricnsis n. sp. (Fig. 9.) 
Ziemlich hauflg, Gestalt fast gleich hoch und breit, 12-5 — 30 mm Durchmesser, wenig 

ungleich-klappig. 
Rcchte Klappe mafiig gewolbt; 10, bei jugendlichen Exemplaren mehr gcrundete, bei alteren mehr 

flache Radialrippen, an die sich beiderseits ein nur schmaler, ungerippter Seitenteil anschliefit. Zvvischen- 

raume ohne Schaltrippen, ungefahr gleich breit den Rippen. Glatt, bis auf die die ganze Schale iiber- 

ziehenden Anwachsstreifen. 
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244 H. V otters, 

Vorderohr gerundet, mit kleinem, winkeligem Byssusausschnitt und 4 -5 Rippen. Hinterohr recht- 

winkelig bis leicht konkav abgestutzt, ohne deutliche Radialrippen, sondern nur mit feinen Zuwacbs- 

streifen. 

Muskeleindruck grofi, gerundet, nur wenig dem Hinterrand geniihert. Linke Klappe nur wenig fiacher. 

Gleichfalls 10 radiale Rippen mit glatten Zwischenraumen. Beide Ohren radial gerippt, das vordere 

S-formig begrenzt, mit seichteren Ausschnitt. 

Diese Art konnte ich keiner der bekannten gleichstellen. Sie scheint in die Vervvandtschaft des 

Pecten seabreilus Lk. zu gehoren. Ihm fehlt aber jede Andeutung von radialer Streifung der Rippen oder 

Zwischenraume, eine Eigenschaft, die er mit Pecten miocenicus Mich, teilt, bei welchem jedoch 

zahlreichere Rippen mit engen Furchen vorhanden sind. 

Pecten Bernensis Mayer-Eymar aus dem Bartonien bat noch vvciter cntfernt stehende und 

schmalere Rippen, ferner fehlt ihm das randliche Rippenbimdel ganzlich. 
Fig. 9. 

a b c 

Pecten Scutariensis n. sp.    a, b rechtc, c linke Klappe. 

Pecten (Chtamys) varius L. var. (Sacco, XXIV, p. 4, Taf. I, Fig. 1 — 7). 

Nur eine kleine, unvollstandige Klappe. Lange 16 mm, Brcite 12 mm. Etwas ungleiehseitig. 27 feine 

radiale Rippen, welche bis 5 kleine, scharfe Spitzen tragen. Zwischenraume etvvas schmaler als die Rippen, 

Wirbelpartie fehlt. Demnach ist die Ubereinstimmung mit Exemplaren aus dem Pliozan von Tarent, die 

ich im k. k. Naturhistorischcn Hofmuseum fand, vollstandig. 

Pecten varius ist im Miozan selten, sehr haufig dagegen im Pliozan Italiens. 

Area (Pectinatarca) pectinata Br. var. (Sacco, XXVI, p. 26, Taf. V, Fig. 22 — 25). 

Nur eine beschadigte linke Klappe. Lange 50'4 mm. 

Stimmt mit Sacco's Abbildung (Fig. 23) vollstandig tiberein. Von der ahnlichen Area Breislaclu des 

Wiener Beckens durch etwas schrageren Hinterrand und starkere Wolbung unterschieclen, auch 

ist riickwarts der Schlofirand schmaler. 

Area pectinata beginnt im Miozan und ist im Pliozan haufig (Sacco). 

Area (Barbatia) conf. barbata L. (Sacco, XXVI, p. 13, Taf, II, Fig. 42—44). 

Zu dieser Art diirfte ein Bruchstuck gehoren, an welchem man mafiig starke, von einer feinen Furche 

geteilte Rippen sowie die konzentrischen Streifen zeigt, welchem die Rippen tibcrsetzen und in einzelne 

Korner auflosen. 

Area barbata kommt im Miozan und Pliozan haufig vor. 

Leda (Lembutlus) pella L. (Sacco, XXVI, p. 52, Taf. XI, Fig. 31—33). 

Zahlreiche und gut erhaltene Exemplare. Lange 12*7—155 mm, Breitc 7 mm, Dicke 5'5—6 mm. 

Unsere Formen stimmen mit den italienischen vollstandig iiberein. Die aus dem Wiener Becken 

(Hoernes, Taf. 38, Fig. 7) abgebildeten haben eine tieferc Einbuchtung unter der Arealkante. 

Selten im Elveziano  und  der If. Mediterranstufe des Wiener Beckens, haufig im marinen Pliozan. 

Cardita intermedia Brocc. var. (Sacco, XXVII, p. 12, 13, Taf. IV, Fig. 5—10). 

Nur eine kleine rechte Klappe. Lange 8'2 mm, Breitc 6"5 mm. 

Durch die etvvas kraftigeren, den (17) Radialrippen aufgesetzten Schiippchen stimmt unser Exemplar 

mit der Var. dentifera Cocc. iiberein, welche im Pliozan Italiens auftritt, wahrend die typische Ausbildung 
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Geologic ties nordiicheu Albanians. 245 

im Miozan und Pliozan auftritt und auch aus dem Wiener Becken von ML Hoernes unter dem Namen 

Cardita trapezia beschrieben wurde (II, Taf. XXXVI, Fig. 4). 

Cardium pancicosiaium Sow. var. (Sacco, XXVII, p. 35 f., Taf. VIII, Fig. 13 — 27). 
Eine rechtc Klappe. Lange 21 mm, Breite ? * 

Die deutliche konzentrische Streifung, welche nicht allein in den ebenen Zwischenriiumen, sondern 

auch auf den winkeligen Rippen cleutlich zu sehen ist, lafit unser Stuck der Var. perrugosa Font. 

{Cardita acuteafum var. perrugosa Font., M. plioc. vallee du Rhone, p. 81) entsprechen. Cardita 

Turonicum hat mehr Rippen (20, unsere 16—17) und es fehlt ihm iiber dem Kardinalzahn der kleine 

Vorsprung.  C. taurinum Mich, (zu dem Sacco auch C. Turonicum stellt) hat gerundete, engere Rippen. 

Cardita paucicostaiuni tritt vom Miozan an auf. Var. perrugosa ist im franzosischen Pliozan haufig. 

Cardium (Ringocardium) Mans Brocc. (Sacco, XXVII, p. 43, Taf. X, Fig. 11 —13). 

Nur zvvei Bruchstiicke vom riickwiirtigen, klaffenclen Teile mit breiten, blattartigen Rippen. 

Nach Sacco im Piacenziano und Astiano. Im Wiener Becken nicht haufig. 

Chama gryphoides L. var. (Sacco, XXVII, p. 6If., Taf. XIII, Fig. 1—11; M. Hoernes, p. 212, 

Taf. XXXI, Fig. 1). 

Zwei kleine Unterklappen und zahlreiche Deckel 15—17 mm Durchmesser, grofiter 26'3 mm. 

Unterklappen am Wirbel angeheftet, Skulptur aus feinen Stacheln und Rohrchen bestehend, nur an 

den Unterklappen mehr blattrig, wie es der Var. (nach Hoernes eigenen Spczies) cchinulaia zukommt. 

Miozan — rezent. 

Fine dritte kleine Unterklappe zeigt aufier dem starker hervortretenden Wirbel vom SchloOiand zum 

Wirbel eine deutliche Furche. Dieses Stuck konnte mit der Var. pseudunicomis Sacc. (Fig. 10) 

verglichen werden, welche im Elveziano selten und im Piacenziano haufiger vorkornmt. 

Corbula gibba Oliv. (Sacco, XXIX, p. 34, Taf. IX, Fig. 1—11). 

Vier Exemplarc. Lange 5"9—87 mm. 

Rundlich-oval, ziemlich dunnschalig. Kiel nur angedeutet. Konzentrische Streifen fein, aber 

deutlich. 

Unsere Stiicke stimmen mit Sacco's Abbildung der typischen Form iiberein. Die von M. Hoernes 

(Taf. IX, Fig. 1—4) abgebildeten Exemplarc aus dem Wiener Becken sind kiirzer und dickschaligcr und 

stellen nach Sacco eine eigenc Varietat (var. curta) dar. 

Haufig vom Miozan bis in die Gegenwart. 

D i b r an ch i at a. 

Gastrana fragilis L. (Sacco, XXIX, p. 116, Taf. XXV, Fig. 9, 10). 

Ein vollstandiges Exemplar, welches mit Sacco's Zeichnung iibereinstimmt. Lange 27'7 mm, Hohe 

18 mm. Eine weitere rechte Klappe jedoch weicht ein wenig ab, indem sie aufier der konzentrischen 
auch eine feine radiale Streifung besitzt und einen leicht angedeuteten Kiel aufweist. Dadurch niihert sich 

diese Schale mehr der Abbildung M. Hoernes (Taf. VIII, Fig. 5). 

Bekannt von einigen Orten des Wiener Beckens, nicht selten im Piacenziano und Astiano. 

2. Ostreen von Biza. 

(Sichc Seite 219.) 

Ostrea crassissima Lam. (Reufi-Hoernes, Taf. LXXXI—LXXXIV). 

Das typischeste Exemplar zeigt iibereinander die dicken SchloBpartien einer Ober- und Unterklappe, 

welche vollstiindig mit der Abbildung von Reufi (Hoernes, Moll. Wiener Becken, II, Taf. LXXXI bis 

LXXXIV) ubereinstimmen. 
Ein zweites Stuck besteht aus drei kleineren unci schlankeren Exemplaren, welche auch ein etwas 

langeres Schlofi besitzen. 
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246 H. Vetters, 

Ostrea gingensis Schlotb. (ReuO.-Hoernes, Taf. LXXVI—LXXTX). 

Die langlich-ovale Gesamtform sowie das SchloB stimmen mit dieser Art uberein. Die radiale Faltung 

und Runzelung der Unterklappe ist jedoch infolge der starker) Abreibung nicht nachweisbar, so dafi 

moglicherweise auch diese Stiicke noch zu Ostrea crassisima gehoren. 

Ostrea sp. ind. 
Ein Bruchstiick einer Unterklappe mit langer, schmaler SchloBpartie, Ligamentgrube breit, halb- 

zylindrisch mit einzelnen groben Runzeln und feinen Liingsstreifen, Seitenwiilste hoch und schmal, gegen 

aufien steil abgeschragt und durch eine schmale Furche begrenzt. 

Dieses Stiick scheint ebenfalls in die Verwandtschaft der Ostrea lon^irostris Lam. zu gehoren. 

3. Foraminiferen aus dem eozanen Flysch von Muselimi. 

(Siche Seite 23.) 

Orbitoides (Discocyclina) aspera Gtimb. (Beitr. z. Foraminiferenfauna d. Nordalpcn; Abh. d. bayer. 

Akad. d. Wissensch. Miinchen, mat.-ph. KL, X, 1870, p. 698, Taf. Ill, Fig. 13, 14, 33, 34). 

Durchmesser bis 3 mm, Dicke 0"5 mm. Unter dem Mikroskop zeigt der Medianschnitt vierseitige, in 

Radialrichtung in einzelnen Kreisen verlangerte Kammern, groCe kugelige Anfangskammern. Die Form 

der Mediankammern stimmt mit dem von Checchia1 abgebildeten Schnitt uberein. Querschnitt oval, 

gegen die Mitte allmahlich verdickt, ohne Verbiegung und Krummung. Zwischen den Lateralkammcrn 

zahlreiche starke Pfeiler, die an der Oberflache der Schale als derbe Warzen hervortreten. Diese sind 

wieder durch Leisten untereinander verbunden. — Eoziin. 

Trimcatulina grosserngosa Giimb. (p. 660, Taf. II, Fig. 104). 

Mit dieser von Uhlig2 eingehend beschriebenen Art lafit ein etwas schriig zur Medianebene 

gefiihrter Schnitt vergleichen. Er zeigt acbt groCe, eckig zulaufende Kammern, deren Aufienwande grobe 

Poren besitzen. Scheidewande mit deutlicher Mittellamelle zeigen den von Uhlig (p. 174, Fig. 4) 

beschriebenen Bau. Oberflache grob punktiert. 
AuBer diesen Arten finden sich kleine Pulvinulinen mit nur wenig ungleichseitig gewolbten Ouer- 

schnitten vor, ahnlich der von Uhlig3 aus dem Eozan von Wola luzanska abgebildeten Schnittcn von 

Pulvinulina bimammata Giimb. 

Ferner Stiicke einer groBeren Operculina mit breitem Septenkanal, Amphisteginen und einige 
kleine Globigerinen. 

4. Unterkreide-Ammoniten vom Mali Senjt. 

(Sichc Seite 32.) 

Phytloceras infundibtduni Orb. (Pal. franc. Cret., I, p, 131, Taf. 39, Fig. 4, 5). 

Ein etwas verdrtickter Steinkern. Durchmesser 65 mm. Stark involut und engnabelig. Die Skulptur 

zeigt etwas nach vorn gerichtete Rippen, von denen zwischen die langeren, am Nabelrande beginnenden, 

je eine kiirzere, auf das obere Drittel der Flanken beschrtinkte sich einschaltet. Einzclne Rippen leicht 

verstarkt, doch nicht in dem Mafie, wie bei der Var. Ladina Uhlig.'1 Hauterivien und Barremicn. 

Crioceras Ihwali Lev. (Orb., Pal. franc. Cret., I, p. 459, Taf. 113). 

Etwa 3/4 Umgang. Durchmesser 140 mm. Der grofite Teil ist Wohnkammer Lobenlinic sehr 
undeutlich. 

1 G. Cecchia-Rispoli, I. foraminifcri del gruppo del M. Judica e dei Dintorni di Catenuova. Boll, SOC. gcol. [tali, XXir, 1901 
2 V. Uhlig, Uber eine Mikrofauna des karpathischen Altlerliiirs. Jalirb.   d.   k. k. geol. R   A., XXX\rI,   1886   (p.   175,   Taf.   11, 

Fig. 16—21). 

3 L. c., Taf. V, Fig. 5. 

* Uhlig, Neocom. Foss, vom Gardenazza. Jahrb. der k. k. geol. Reichsanst, XXXVII, 1887, p. 80, Taf. V, Fig. 6, 7. 
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Zahlreiche S-formige, nach vorn geschwungene Kippen. Die verstarkten Rippen tretcn paarweise an 

den Einschniirungen auf und zeigen zwei Knoten auf den Flanken und einen dritten dem Riicken genahert. 

In einem Falle gabeltsich auch die vordere der beiden verstarkten Rippen. Zwischenrippen 4—6 vorhanden, 

ebenfalls noch ziemlich kraftig, selten nur gegabelt. 

Die Innenwindungen fehlen; einc nahere Bestimmung nach der von Nolan1 vorgeschlagenen 

Einteilung der Gruppe des Crioccras Duvali im alten Sinne liifit sich nicht vornehmen. 

Durch die weniger gedrangten und weniger zahlreichen Zwischenrippen ahnelt nnsere Form dem 

Crioceras Emmerici Lev., wahrend die geringere Ausbildung der Knoten und die breiteren Zwischen- 

raume zwischen den Hauptrippen wieder mit dem Crioceras Duvali iibereinstimmen. Sie scheint somit 

eine Ubergangsform zwischen diesen beiden Arten dai'zustellen, wie sie auch Pictet- darstellt. 

Crioceras Duvali Lev. stammt aus dem Barremien und Crioceras Emmerici aus  dem  Hauterinien. 

5. Megalodonten aus dem Dachsteinkalk von Vaudenjs. 
(Siehe Seite 226.) 

Die zwei herauspraparierten Steinkerne besitzen eine Liinge von 60 mm, bei 35 mm Dicke. Schale, 

soviel die Reste erkennen lassen, ziemlich click, fein konzentrisch gestreift. Umrifi gerundet, dreiseitig. 

nach vorn verlangert. Stark ungleichklappig, linke Halfte gewolbter und hoher, Schlofipartie nicht sichtbar. 

Flanken mafiig gewolbt, vor der Arealkante leicht vertieft. 

Fig. 10. 

a b 

In der Beschaffenheit der Riickseite zeigen die beiden Steinkerne einige Verschiedenheit. 

Bei dem ersten Exemplare (a) ist die Area ziemlich breit (16 mm) und flach, die Kante wenig 
geschwungen, leicht abgerundet, aber auch am Steinkern deutlich hervortretend. 

Am zweiten Exemplar (b) ist die Area betrachtlich vertieft, steil abfallend. Arealkante an der Schael 

scharf, am Steinkern nur wenig abgestumpft, scharfer als beim Exemplar a. 

Lage des vorderen Muskeleindruckes, Ungleichheit der Klappen und Gesamtform stimmen mit 

Megalodus coinplanatus Giimb.3 tiberein. Besondcrs das Exemplar a scheint sich mit dieser Art vereinigen 

zu lassen. 

i Nolan, N. s. 1. Crioceras du groupe du Crioceras Duvali. Boll, soc, gcol. France, 111. Scr., XXVII. Bd., p. 183. 

2 Pictet und Campiche, Descr. foss. du tcrr. ci'ct. dc St. Croix. Mat. Paleont. Suisse, IV. scr. 

'•> Daclisteinbivalve. SitZUttgsber. d. Akad. d. Wisscnsch., Bd. XLV, p. 373, Taf. V. Fig. 1—6. — R. Ho ernes,   Monogr. d. G. 

Megalodus. Denkschr. d. Akad. d. Wisscnsch., XL,  1880,  p.  101, Taf. I, Fig. 8. 

Denkschr. dor mathem.-naturw. Kl. Bd. LXXX. 33 
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248 H. Vetters, 

Exemplar b erinnert nach der Beschaffenheit der Area an Megalodus Loczyi Hoern.' Leider ist 

aber die linke Halfte der Area sehr unvollstandig vorhanden und es lafit sich nicht sagen, ob sie so 
schmal war, wie es bei dieser Art der Fall ist. 

Megalodus complanatus Giirnb. stammt aus dem unteren, M. Loczyi aus dem unteren und 

mittleren Dachsteinkalk. 

i Zur  Kentnis  der  Megalodonten a. d.   ob.   Trias   d. Bakony.   Fiildtani   Koxliiny,   XXVIII,   1898,   p.  140 —146  (deutsch 

177—182) und bei Freeh, In Wissensch. Erf. d. Balatonsee, I. Bd., 1. Teil. 

Nachtrag zu Seite 13 und 14. 

Nach Abschlufi dieser Arbeit erschien: Martelli: Nuovi stud! sul Mesozoico montenegrino. Atti 

d. reale accad. dei Lincei. Rendiconti 1906, XV, 3, pag. 176 — 180. 

Aufier dem erwahnten Vorkommen am Sutorman hat sich fossilreicher oberer Muschelkalk an der 

Skala Vucetina nordlich von Sozina iiber bunten Mergeln der Wengener Schichten gefunden. Ferner 

treten am Ostabhang der Rumija tiber Rhat oolithische Kalke des unteren Doggers auf und dartiber trans- 

gredierend Malmkalke mit EUipsactinien etc. Ein weitcres Vorkommen des Unter-Doggers flndet sich an 

der Strafie Niegus—Cettinje. 

-^f»S?£>«tjC 3J^« 
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Kartenskizze. 

Als topograpliische Grundlagc diente die osterreichische Ubersichtskarte 1 : 750.000, die jcdoch, was das Innere Albaniens 

anbelangt, vicle Unrichtigkeitcn aufweist. 

Beniitzt wurden fiir den montenegrinischen Anteil die geologische Karte 1:200.000 von Vinassa de Regny und fur 

Albanien Nopcsa's Karte (1 : 1,500.000). 

Dabei wurde der Tithonkalk des montenegrinischen Kiistengebirges mit dem Kreidekalk zusammengezogen, ebenso der von 

Vinassa de Regny gezeichnete Kreideflysch nicht besonders ausgeschicden. 

Die mutmaGlichen Formationsgrenzen des Dachstcin- und Kreidckalkes der nordalbancsischen Alpen wurden nach Nopcsa's 

Begrenzung der Kreide gezogen. 

Von der Schieferhornsteinformation sind die zwisehen Trias und Kreide gelagcrten, mit grofiercr Wahrscheinlichkeit jurassischen 

Partien, getrennt worden; fiir die Hauptmassc wurdc wcgen ihrcs noch nicht vollig sichcr gestclltcn Alters cine von der alteren 

Trias verschiedene Farbe gewiihlt. Die Einreihung in der Farbenerklarung soil nichts hinsichtlich der stratigraphischen Stellung 

sagen. 
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