
II. 

Getargsbildung und Massengesteine in der 
Kordillere Siidamerikas. 

Von 

G. Steinmann in Bonn. 

I. Die Kordillere. 
Mit 11 Textfiguren. 

Auf dem schmalen, langgestreckten Streifen der Erdrinde, der 

heute von der Kordillere Siidamerikas eingenommen wird, haben zu 
wiederholten Malen gebirgsbildende Vorgange verschiedener Art Platz 

gegriffen, und ebenso ist diese Gegend mehrfach der Schauplatz so- 

wohl vulkanischer als auch plutonischer Tatigkeit gewesen. Das allein 

ist keine Besonderheit des Andenzuges; eine ahnlich verwickelte Ge- 
schichte kommt den meisten grossen Kettengebirgen zu. Was aber 

diesem Gebirge eine erhohte Bedeutung fur die Losung gewisser all- 

gemeiner Fragen, i. B. nach dem Yerhalten der eruptiven Vorgange 

zu den gebirgsbildenden verleiht, ist der gewaltige Massstab, in dem 
hier alle Erscheinungen ausgepragt sind, ist das Zuriicktreten von 

jungen und zugleicli tief hinabsetzenden Versenkungen, wie sie in 

Europa und Mittelamerika die Faltengebirge jiingerer Entstehung 

zerstiickelt und dadurch den urspriinglichen Zusammenhang unseren 
Augen vielfach entzogen haben. 

Uber 50 Breitengrade und auf einer Langserstreckung von bei- 

laufig 6000 km verfolgt man die schmale Zone junger Vulkane, die 
dem Hochgebirge reihen-, gruppenweise oder sporadisch aufgesetzt 
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14 G-. Steinmann: Gebirgsbildung und Massengesteine 

oder ihm eingepflanzt erscheinen. Aber zwisclien den einzelnen Yul- 

kanen oder Vulkanreihen, die scheinbar durch weite vulkanleere Ge- 

biete getrennt werden, stosst man iiberall auf Spuren junger vul- 

kanischer Tatigkeit; nur weil diese hier zeitlicb etwas weiter zuriick- 

liegt. namlich in die Diluvial- und Pliozanzeit fallt, nur weil die 

alteren Vulkankegel selbst abgetragen und nur ihre Stiele und ihre 

verstreuten Auswurfsmassen iibrig geblieben sind, erscbeint das geo- 

logische Bild nicht so geschlossen, wie es in Wirklichkeit ist. Wie 

der Zusammenhang der Yulkanzone durch die fossilen Eruptionen, 

so wird ihre Einheitlichkeit durch den gleichartigen Charakter der 

Gesteinsarten bezeugt, die hier hervorgetreten sind. Liparitische. 

dazitische und andesitische Typen herrschen bei weitem vor; sie 

entsprechen, wie gleich gezeigt werden wird, auch der iiber- 

wiegend granodioritischen Natur der nicht an die Oberflache ge- 

drungenen Massengesteine. Basische Gesteine von basaltischem Cha¬ 

rakter sind fast nur in den allerjiingsten Yulkanbergen verbreitet, 

sie finden sich auch iiber die ganze Vulkanzone verteilt, treten aber 

doch an Masse gegeniiber den granodioritischen Gesteinen der fruheren 

Eruptionszeiten durchaus zuriick. 

Die Yulkanberge stehen zwar grosstenteils auf einer sehr schmalen 

Zone hinteraneinander gereiht, die im wesentlichen mit den hochsten 

Erhebungen der Westkordillere zusammenfallt, so dass man oft von 

einer Yulkanlinie gesprochen hat. An manchen Stellen, so in 

Ecuador, verdoppelt sich aber die Yulkanlinie, und die Breite der 

Yulkanzone erreicht gegen 100 km. Der Bereich der vulkaniscken 

Ausbriiche erstreckte sich aber zur Pliozan- und Diluvialzeit iiber 

eine Zone von viel betrachtlicherer Breite. Denn die bei den Kor- 

dillerenziige, die das abflusslose interandine Hochplateau Bolivias 

einfassen, die West- und Ostkordillere, enthalten ebenso wie auch 

hier und da die dazwischen liegende interandine Hochflache reich- 

lich Spuren alterer Vulkane, sowohl in der Form von Auswurfsmassen 

als auch als Stiele, und dies Verhalten erstreckt sich anscheinend 

bis in die Kordillere Nordargentiniens fort. Die Breite der Erup- 

tionszone dieser alteren Yulkane, wie sie fortan genannt sein 

mogen, betragt somit in Bolivia rund 200 km. Im ganzen genommen 

hat somit die vulkanische Tatigkeit von der Pliozanzeit bis heute 

einerseits eine betrachtliche Einengung in ihrer Breitenausdehnung 

erfahren, da die Ostkordillere Bolivias keine jiingeren Yulkane tragt, 

andererseits ist sie heute auf der westlichen Hauptzone auf lange 

Strecken unterbrochen, wahrend sie friiher fast ganz kontinuierlich 
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gewesen zu sein scheint. Diese Einengung 

ist aber offenbar von einer merklichen An- 

derung in der Natur des Materials begleitet 

gewesen, es hat eine Verschiebnng nach Idem basischen Pole zu stattgefunden, denn 

den dunklen augit- oder olivinfuhrenden Ge- 

steinen begegnet man unter den Erzeugnissen 

der alteren Vulkane ebenso selten, wie sie 

in den jiingeren haufig sind. Entsprechend 

ihrer effusiven Entstehung sind porose oder 

blasige Strukturen in den Gesteinen beider 

Kategorien weit verbreitet und dienen zu 

ihrer Unterscheidung von ahnlichen alteren 

und nicht effusiven Gesteinsmassen ebenso 

gut, wie das vollstandigeFehlender Erzgange. 

Es muss als eine Besonderheit des andinen 

Yulkanismus in jiingerer Zeit hervorgehoben 

werden, dass die Ausbriiche allgemein auf 

einzelne, eng umschriebene Ausbruchsstellen 

beschrankt und dabei auch zeitlich engbe- 

grenzt gewesen sind, und dass Massenergiisse 

in der Form weit ausgedehnter Decken ganz 

zu fehlen scheinen. Dieser Charakter kommt 

dagegen in ausgesprochenem Masse den 

vulkanischen Erzeugnissen aus jungtertiarer 

Zeit zu, die im mittleren und siidlichen 

Patagonien am Ostrande des Gebirges er- 

scheinen und sich von hier weit hinein ins 

patagonische Tiefland erstrecken. Basaltische 

Deckenergiisse von zum Teil gewaltiger Aus- 

dehnung bedingen hier vielfach die Form der 

hochgelegenen Tafelberge. Wo sich solche 

Ergiisse hart an den Rand der Kordillere 

drangen, mag es scheinen, als griffen sie 

auf diese iiber; das ist aber nach allem, 

was wir wissen, ausgeschlossen. 

Weitaus der verbreitetste Typus alt- 

tertiarer Eruptivgesteine wird durch 

die Liparite, Andesite und Dazite dargestellt, 

die den mesozoischen oder vormesozoischen 
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16 G. Steinmann: Gebirgsbildung udcI Massengesteine 

Aufbau der Kordilleren wohl in der ganzen Lange und Breite des 

Gebirges durchschwarmen, ohne dass sich in erkennbarer Weise effusive 

Merkmale mit ihnen verkniipfen. Wenn diese Gesteine wirklicb bis 

an die Oberfiache drangen, so ist ihr Ausgehendes jetzt jedenfalls fast 

iiberall unsichtbar geworden. Sie treten uns allgemein entgegen als- 

kompakte Gesteine von porphyrischer Struktur in der Form von Gangen, 

Lagergangen, Stocken und Lakkolitben. Wohl treten sie vereinzelt 

bis hart an die Kiiste des Pacific heran, namentlich in Nordchile und 

Peru, wo die altkristalline Kiistenkordillere sich verschmalert oder 

verschwindet; sie finden sich auch noch sparlich in den ostlichen 

Ketten der Kordillere, ihr hauptsachlicher Bereich ist aber das eigent- 

liche Hochgebirge (vergl. Fig. 1). 

Nicht nur ihrer allgemeinen Yerbreitung nach, sondern auch 

wegen ihrer Eigenschaft als die hauptsachlichsten Erzbringer ver- 

dienen diese Gesteine eine besondere Aufmerksamkeit. Man darf 

wohl behaupten, dass SU aller Erzgange der Kordillere mit ihrem 

Empordringen verknupft und auch ortlich an sie gebunden ist. 

Das gilt besonders von den Blei-, Silber-, Kupfer- und Zinnerzgangen, 

wahrend die meisten Goldvorkommnisse, einige Kupferlagerstatten 

und vereinzelt auch Zinnerz an altere oder jungere Tiefengesteine 

gekntipft sind. Der Zusammenhang zwischen jenen jiingeren Erz- 

gangen und den porphyrischen Gesteinen granodioritischer Natur reicht 

soweit, dass es wohl kaum einen grosseren Erzdistrikt gibt, der 

nicht in oder an einem ausgedehnten Vorkommnis solcher Eruptiv- 

gesteine lage, und nur selten gelingt es nicht ohne weiteres, zu einem 

Erzgange den Erzbringer in nachst-er Nahe zu finden, denn meist 

liegt der Erzgang ganz oder teilweise in dem Erzbringer selbst 

(Fig. 2 Mina Purisima) oder doch in seiner allernachsten Nahe. Diese 

Erzgange, die zumeist auch nur einen kurzen Yerlauf und oft auch 

eine wenig regelmassige Gestalt besitzen, verdienen eben die Be- 

zeichnung gebundene im Gegensatz zu den ungebundenen unserer 

Mittelgebirge, bei denen sich gewohnlich eine ausgedehnte spalten- 

artige Erstreckung mit der Unsichtbarkeit des Erzbringers ver¬ 

knupft findet. 

(Schluss folgt.) 
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