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sterben eines bestimmten Teiles der Fauna veranlasst. Derm A. B. Thompson 

hat z. B. wabrscheinlich gemacht, dass in Baku sehr ergiebige Olsande, deren 

01 sich auf primarer Lagerstatte befinden soil, iioiisch sind. 

Das katastrophale Moment spielt demnach in der Erklarung, die Hofer fur 

die Anhaufung grosser Mengen tierischer Substanz gibt, eine nicht unwesentliche 

Rolle, eine Auffassung, die vermutlich keineswegs allgemein geteilt werden dtirfte, 

schon deshalb nicht, weil viele primare Ollagerstatten merkwiirdigerweise ausser- 

ordentlich arm an tierischen Resten sind; mauchmal ist fast keine Spur von der 

reichen Fauna, die nach dem 04reichtum zu schliessen vorhanden gewesen sein 

miisste, zuriickgeblieben. Nach Hofer ware diese auffallende Erscheinung aller- 

dings leicht so zu erklaren, dass die Geruste der Tierleichen, soweit sie aus 

Kalziumkarbonat bestanden, durch die Kohlensaure zerstort wurden, die sich beim 

Umwandlungsprozess der animalischen Substanz in Erdol entwickelte. 

Die Frage nach den Ausgangsmaterialien fur die Biidung des Erdols lasst 

sich deshalb heute so beantworten, dass a!s solche vorwiegend tierische Substanzen 

anzusehen sind, wenn auch pflanzliche Reste, speziell die fett- und stickstoffreichen 

hierfiir in Betracht gezogen werden konnen. Durch eine Anhaufung dieser Reste 

in seichten Meeresteilen in der Nahe des Strandes sind die primaren Ollager¬ 

statten gebildet. Diese sind demnach den benachbarten Sedimenten konkordant 

eingelagert und bilden Floze, Lager oder Schlauche. In den meisten Olgebieten 

kommen aber mehrere primare olftihrende Horizonte iibereinander vor. Das setzt 

eine Verschiebung der Strandlinie oder ein allmakliches Sinken der Kiiste vot aus, 

wie das besonders in den geosynklinalen Gebieten stattfindet. Deshalb sind viele 

Geosynklinalen, wie z.B. die burmanisch-javanische, besonders reich an ergiebigen 

Ollagerstatten. 

Die Alpen im Schlussbande von Suess’ Antlitz der Erde. 

Von O. Wilckens (Bonn). 

(Vorgetragen in der Versammlung der Geologischen Vereinigung zu Frankfurt a. M. 

am 8. Jan. 1910). 

Dank des strahlenden Lichtes, das die Theorie der Uberschiebungen tiber 

die Geologie der Alpen ausgebreitet hat, ist die Aufmerksamkeit der Geologen 

von diesem Gebn'ge in den letzten Jahren in ganz ungewohnlichem Masse ge- 

fesselt worden. Wir wissen heute, dass die Lagerungsverhaltnisse in einem grossen 

Teil der Alpen das Resultat von Faltungen und Bewegungen sind, die in ihren 

Dimensionen alles in Schatten stellen, was die kubnste Phantasie sich friiher 

hatte ausmalen mogen. Aus den zentralen und siidJichen Zonen des Gebirges 

heraus wuchsen die Uberschiebungsdecken unter einem kolossalen, von Siiden her 

wirkenden Druck. Sie wanderten nordwarts, eine iiber der auderen, und je weiter 

im Siiden eine solche Schubmasse entsprang, desto weiter drang sie nach Norden 

vor. Uber dem an Ort und Stelle befindlichen, „wurzelnden“ Gebirge liegen 

namentlich in den nordlichen Alpen „wurzellose“ Decken und Deckschollen. Die 

ScHARDT-LuGEON’sche Theorie, die heute unsere ganze Auffassung vom Bau der 
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Alpen 0 beherrscht und tausend Ersclieinungen verstandlich maclit, die lange jeder 

Erklarung spotteten, baut sich auf eine Basis auf, die in mehr als einer Hinsicht 

von Ed. Suess gescbaffen worden ist, und als der Schlussband des „Antlitz der 

Erde“ erschien, werden sicherlich die meisten seiner Leser zuerst diejenigen 

Kapitel aufgescklagen haben, die sich mit den Alpen beschaftigen* 2). Gerade wo 

Suess’ Landsleute den neuen Anschauungen und besonders der Anwendung der 

Deckentheorie auf die Ostalpen meist ablehnend gegeniiberstehen, wird man mit 

doppeltem Interesse seine Ansicht vernehmen. 

Die Alpen sind ein Teil der vom Pontus bis Gibraltar reichenden Alpiden, 

wie Suess diese tertiaren Kettengebirge nennt, die zwischen den in Horste auf- 

gelosten Resten der vorpermischen Altaiden liegen. Wenn man bedenkt, dass 

seit der Permzeit in dem gauzen meridionalen Ausschnitt des Erdballs von Spitz- 

bergen bis zura Kap der guten HofFnung eine Faltung in grossem Masstabe sich 

nur in den Alpiden geaussert hat, so wird man iiber die Intensitat der Dis- 

lokationen in diesen Gebirgsziigen weniger erstaunt sein. 

Die geologische Erforschung der Alpen hat mit einer Periode ana- 

lytisch-deskriptiver Arbeit begonnen. Spater folgten lokale Synthesen. Dann 

entwarf Suess die Leitlinien des Gebirges, erkannte, dass Karpathen und Apennin 

seine Fortsetzung bilden, und dass die Siidalpen ein fremdes Element in den Alpen 

darstellen, weshalb sie als „Dinariden“ abgetrennt wurden. Marcel Bertrand 

und Rothpletz nahmen schon grosse Verfrachtungen in den Gebirgsmassen an, 

Schardt, Lugeon und Termier errichteten das Gebaude der Deckentheorie. 

Fiir die Einteilung der Alpen sind die im wesentlichen W-0 ver- 

laufende Grenze gegen die Dinariden und die N-S durch das Rheintal und das Ober- 

halbstein verlaufende Grenze zwischen dem westlichen und dem ostlichen Gebirgs- 

teil in erster Linie von Wichtigkeit, in zweiter diejenige zwischen den helvetischen 

und den piemontesisclien Alpen. Die sogenannte „innere Fl_yschzone“ ist die 

ausserste Zone dieser letzteren. 

Suess bespricht nacheinander die Zonen der westlichen Alpen, wobei 

er sich in den meisten Punkten auf die Ergebnisse der neuesten Spezialarbeiten 

stiitzt, dabei aber auch immer wieder seine eigenen Auffassungen andeutet oder 

ausfiihrt. So betont er, dass man die Glieder der Mont Blanc-Zone nicht als 

variscische Horste bezeichnen darf; sie sind vielmehr heraufgetragene Teile des 

mitgefalteten Untergrundes der Alpen. Der Facherbau der langen Karbon- und 

Permzone Sitten-Savona siidlich des Gr. St. Bernhard beruht auf Stauung; denn 

er erlischt, wo im Westen der Widerstand fehlt. Dagegen setzt die Belledonne 

!) Zur naheren Orientierung iiber die Deckentheorie sei die allgemein ver¬ 

standlich gehaltene Schrift von G. Steinmann „Geologische Probleme des Alpen- 

gebirgs" (Zeitschr. d. deutsch. u. osterreich. Alpenvereins Bd. 37. (1906). S. 1—44; 

auch separat) empfohlen. Eine iiberaus klare und vollstandige Ubersicht iiber 

,,Die Tektonik der Ostalpen“ hat Y. Uhlig auf der Versammlung deutscher 

Naturf. u. Arzte zu Salzburg 1909 gegeben. (Abgedruckt in Naturwiss. Rund¬ 

schau vom 9. und 15. Dez. 1909.) 

2) E. Suess, Das Antlitz der Erde. 3. Bd. 2. Halfte. 13. Abschnitt: Die 

Alpen. I. Westlicher Teil. S. 117—166; 14. Abschn.: II. Ostlicher Teil. S. 167 

bis 218; 15. Abschn.: Posthume Altaiden. S. 219—229; 23. Abschn.: Analysen. 

Die Alpen S. 612-617. 
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der Bewegung gegen Westen einen machtigen Wall entgegen, so dass liier die 

Decksckollen fehlen, die z. B. vor her breiten Pforte zwischen Mercantour- und 

Pelvouxmasse erscheinen und sich, von den Klippen von Les Annes und Sulens an, 

am Nordrand des Gebirges in langer Folge aneinanderreihen. Auf die Uberschie- 

bungen sind spater noch bedeutende Bewegungen gefolgt. Darauf deutet u. a. 

die Verfaltung der Hockketten (so nennt Suess die Kalkhochalpen) mit den Deck- 

sckollen. Die bekannte Glarner Uberschiebung, die fruker als Glarner Doppelfalte 

bezeicknet wurde 1), sckildert Suess an der Hand eines Profiles Ilanz-Santis, skiz- 

ziert die durck den Simplontunrml aufgescklossenen Uberfaltungen im Gneis, die 

bis zur Dora Baltea reichen, und beschaftigt sich eingekend mit dem Amphibolitzug 

von Ivrea. Diese Zone von Amphiboliten, Dioriten, Kinzigitgneisen usw.2) hat 

Suess friiher als einen intrusiven Lagergang angesprocken, ihn in Verbindung 

mit den griinen, den Glanzschiefern eingesckalteten Eruptivgesteinen der piemon 

tesiscken Alpen gebrackt und einen ursachlichen Zusammenhang seines Auftretens 

mit den Gebirgsbewegungen gesucht. Italieniscke Forscher kaben dieser Auf- 

fassung widersprochen; aber Suess kommt nunmekr dock zu dem Ergebnis, dass 

die Zone von Ivrea ein Teil der verdriickten und injizierten Grenznarbe zwischen 

den Alpen und den Dinariden ist und mit den Tonaliten, die an der Grenze der 

Ostalpen und Dinariden auftreteD, eine durch das ganze Gebirge ziekende „Grano- 

dioritzone“ darstellen. Ikre griinen Gesteine setzen in die Alpen fort. 

An der ligurischen Kiiste streicken im SW. das Brianconnais und die Flysck- 

zone der Aiguilles d’Arve aus. Siidvvestlich von Savona tritt der Karbonzug ans 

Meer, dann folgt der Gneis von Savona, hierauf die Glanzschiefer mit ikrer 

triadiscken und permiscken Unterlage und ikren griinen Eruptivgesteinen. Sie 

endigen bei Sestri Ponente an einem mehr als 20 km langen Zuge von Triaskalk, 

jenseits dessen an ihre Stelle die ebenfalls von griinen Gesteinen begleitete grosse 

Kreide- und Tertiarzone des Apennins tritt. Nack Steixmann wird der Apennin 

von zwei grossen, ostwarts bewegten Decken aufgebaut. 

Das Rapitel iiber den ostlichen Teil der Alpen beginnt mit der Fest- 

stellung der Grenze zwischen Alpen und Dinariden. Sie ist iiberall deutlich, 

wahrend es zwischen den Dinariden der Lombardei, Siidtirols, Dalmatiens, Alba- 

niens und Griechenlands keine natiirlicken Grenzen gibt. In bezug auf die 

lepontiniscken, d. h. die zwischen den helvetischen und den ostalpinen gelegenen, 

wie diese durck eine besondere Ausbildung der Formationen gekennzeickneten 

Decken Graubiindens folgt Suess ganz der Auffassung Steinmann’s. Diese Decken 

kaben einst auch die helvetBchen Alpen iiberdeckt, sind aber dort zum grossten 

Teil abgetragen. „So wild14 — das ist einer der eckt SuESs’schen Satze lapidaren 

Stiles — ,,der ganze Raum von den piemontesischen Alpen bis zu den Decken und 

bis zum Ratikon zu einem durcli spatere Bewegungen gestorten Fenster.“ 

Das Schiefergebiet am Inn im Unter-Engadin, die Hohen Tauern und der 

Semmering sind Fenster, die die grosse ostalpine Decke mehr oder weniger deut- 

]) Als gemeinverstandlicke Einfiikrungen in den heutigen Stand der Geologie 

der schweizerischen Alpen seien empfoklen: A. Heim, Der Bau der Sckweizer 

Alpen (Neujakrsblatt der Naturf. Ges. Zurich fur 1908) und C. Schmidt, Bild 

und Bau der Schweizer Alpen. Basel 1907. 

2) Der Verlauf dieser Zone ist z. B. auf der „Geolog. Kartenskizze der Alpen 

zwischen St. Gottkard und Montblanc“ von C. Schmidt (Eclogae geol. Helvetiae 

Bd. 9) gut zu tiberseken. 
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lich in eine nordliclie und eine siidliche Halfte teilen, deren erstere im Westen, 

die letztere irn Osten breiter ist. Im Osten der Siidhalfte, an dem durch buchten- 

formige Einsenkungen gebildeten Ostrande der Alpen, bildet das alte Gebirge der 

Gegend von Graz einen Landstrich von eher variscischem als alpinem Charakter. 

Zu den „Muralpen“, wie Seess sie nennt, gehort auch die Iange Zone nordalpiner 

Trias, die die dinarische Grenze im N begleitet, sowie die Gailtaler Gneise und 

Glimmerschiefer zwischen dieser und jener. 

Am Semmering liegt iiber kristallinem Gestein eine von der der nordlichen 

Kalkalpen versehiedenen Trias, dariiber limnisches Mittel- oder Oberkarbon 

und dariiber erst die marine ostalpine Serie Silur-Devon-Unterkarbon-Trias. 

Am ganzen, 480 km langen Stidrande der Nordhalfte der ostalpinen Decke gibt 

es in der Unterlage der Trias kein limnisches Karbon. Unter der Trias des 

Drauzuges fehlt das Palaozoikum ganz, wahrend es in den nahen, ja aber zu den 

Dinariden gehorenden karnischen Alpen so reich entwickelt ist. Man kann somit 

von Norden nach Siiden unterscheiden: 

I. Ostalpine Trias 

Unt. Karbon 

Devon 

Silur 

kristalline Unterlage 

Nordhalfte der ostalpinen Decke 

(Nordliclie Kalkalpen und palaozoischer Saum) 

II. Limnisches Karbon | 

(Schatzlarer? Ottweiler? Stufe) !• Semmering, obersteirischer Graphitzug etc. 

kristalline Unterlage ' 
I. Nordalpine Trias des Drauzuges , 

Devon 1 Siidhalfte der ostalpinen Decke. 

Silur > von G,aZ * 

Die Tauern haben bei der Anwendung der Deckentheorie auf die Ostalpen 

von vornherein im Brennpunkt des Interesses gestanden. Sie stellen einen Korper 

dar, der mit lepontinischer Umrandung unter den Ostalpen liervortritt, von deren 

nordlicher Halfte sie im N und W, von deren siidlichen Halfte sie im S und 0 

umgeben wird. Das Fenster der Tauern ist so gross, dass es nicht durch Erosion 

allein entstanden sein kann, sondern es hat vielleicht ein Zerreissen der ostalpinen 

Decke stattgefunden. Niemals hat die ostalpine Decke die Tauern als Kuppel 

iiberwolbt. Die Masse im Fenster hat eine nachtragliche, durch den Rahmen 

beengte Faltung erfahren. Das ganze Tribulauugebirge ist von den Tauern her 

auf den Rand des Stubaigneises hinaufgeschoben. Auf der Siidseite fehlen solche 

Uberbeugungen gegen das Yorland. Im SW existiert vielleicht eine schmale 

Offnung im Tauernfenster, das Termier fiir ringsum geschlossen gehalten hat; 

aber sonst hat dieser franzosische Forscher in alien wesentlichen Puukten reclit: 

Die „Eruptivgesteinskerne“ sind intrusiven Ursprungs, aber passiv in ihre heutige 

Stellung gebracht. Die lappige Zerteilung ihrer Enden ist identisch mit Verfal- 

tung, wie man sie am Montblanc- und Aarmassiv beobachtet. 

Weil der Einfluss grosser auflastender Massen fehlt, zeigen die schwebend 

vorwarts getragenen, fast ausschliesslich mesozoischen Sedimente der ostlichen 

Kalkalpen nur selten Veranderungen durch Druck. Die nordliclie Halfte der 

ostalpinen Decke muss wegen der horizontalen Verschleifung ihrer Basis als 

„Abscherungsdecke“ bezeichnet werden. Nirgends, ausser an ihrem auffallend 
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geradlinigen Sfidrande, wild in ihr die Unterlage der Werfener Schichten sichtbar. 

Auf dieser Verschleifung beruht z. B. das Auftreten einer Liasscholle im Salz- 

gebirge von Berchtesgaden, von Tithonblocken in dem von Hallstatt. Yereinzelt, 

in Werfener- und Gosauschichten, findet man Intrusivgesteine: Gabbro, Serpenlin, 

Diabas, Diabasporphyrit. Selten, aber sehr deutlich ausgepragt macht sicb Gipfel- 

faltung bemerkbar, z. B. im Sonnwendgebirge, wo die Falten von dem machtigen 

unteriiegenden Dolomit abgelost sind. Auch Decken gibt es innerhalb der ostlichen 

Kalkalpen: wenigstens zwei mit sehr starker Heteropie nehmen am Aufbau des 

Salzkammergutes wesentlichen Anteil, die hohere „bayrische“, die nach Rothpletz 

wiederum in zwei Decken zerfallt, und die tiefere „Hallstatter“. 

Nordlich vor der in erster Linie triadischen Kalkzone liegt ein vielfacli 

unterbrochener Saum lepontinischer Gesteine und davon nordlich die kretazisch- 

alttertiare Flyschzone 3- Letztere begleitet im Vorarlberg die Fortsetzung des 

Santiskreidegebirges im N und im S. An der grossen Iller-Querverschiebung hort 

der nordliche Zug auf, so dass nun die Kreide bis iiber die Isar hinaus den Nord- 

rand der Flyschzone bildet. Der Flysch ist eine von den Gosauschichten der 

Kalkalpen ganz verschiedene Bildung. Nur die hochste Stufe der letzteren, der 

Inoceramenmergel, hat Ahnlichkeit mit dem Flysch, und hier wie dort findet 

sich der Ammonit Pachydiscus Neubergicus. Aber nie enthalten die Gosau¬ 

schichten nordische Elemente wie Belemnitella mucronaia, die in Schichten fiber 

dem Flysch vorkommen, und dem Flysch fehlen die typischen Gosaubildungen 

mit ihren Rudisten ganz. Wo diese, wie bei Salzburg, dicht an den Flysch heran- 

treten, fehlt doch jeder Ubergang. Die Flyschzone ist ein selbstandiges Gebilde. 

Sie ist nach N fiberfaltet und fallt nach S glatt unter die ostalpine Decke, 

wenn nicbt noch der lepontinische Saum dazwischen liegt; wahrend im N Kreide 

und Eoziin unter ihr zum Vorschein kommen. Zum lepontinischen Saum gehoren 

die Schollen von Oberstdorf und Retterschwang, der Granit auf der Hohe des 

Bolgen, der Hfigel von Granitblocken bei Weyer (Denkmal L. v. Buch’s), die 

Grestener Schichten, die Klippe von St. Yeit in Wien usw. 

Die lepontinischen Decken sind infolge ihrer Lage zwischen der helvetischen 

und der ostalpinen Decke dynamisch stark verandert. Das Absinken der Decken 

gegen 0 bringt es mit sich, dass sie im W als weites, oifenes Gebirge oder als 

Deckschollen, im 0 dagegen in Form von Fenstern zutage treten. Hier im Osten 

hat man die lepontinischen Massen friiher als fremd bezeichnet; sie verdienen 

aber eher als die ostalpine Decke, heimisch und autochthon genannt zu werden. 

Die helvetische Decke bildet vom Yar, der die Grenze zwischen den alpinen und 

proven9aliscben Falten darstellt, bis zuden Karpathen den ausserenSaum der Alpen. 

Die Fortsetzung der bohmischen Masse und des vorpermischen Vorlandes 

muss unter den Alpen liegen, die der Alpen unter dem karnischen Gebirge und 

den Dinariden. Der Tonalitgiirtel zeigt aber an, dass die Dinariden nie sehr weit 

fiber ihre heutige Grenze nach N gelangt sind. Innerhalb der Alpen spielen die 

vorpermischen Gneise und Granite tektonisch eine sehr verschiedene Rolle. Silur, 

Devon und Unterkarbon linden sich nur in der ostalpinen Decke; in der lepon¬ 

tinischen und helvetischen Decke beginnt die Reihe der fossilffihrenden For- 

mationen mit limnischem Oberkarbon. 

i) Die hier besprochenen Verhaltnisse kann man ganz gut auf den Blattern 

flAugsburgu und „Mfinchen“ von R. Lepsius’ „Geol. Karte des deutschen Reiches 

in 27 Blattern“ tiberblicken. 

Geologiselie Kundscliau. I. Literatur. 8 
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Die liegenden Falten des Mt. Joly sehen aus, als waren sie von einem 

machtigen Gebirgsteil tiberschritten und mitgeschleift. Bei den Decken steigen 

die Sohlen oft von S an und fallen dann nach N. So sind die Alpen vora 

Genfersee bis zum Rhatikon von Resten lepontiniscber Kuppeln umgeben. Mancbe 

Soblen erweisen sich als Dislokationsebenen im Mittelschenkel ausserst gezerrter 

Falten, aber die Sohle der ostalpinen Decke zeigt keine Merkmale fiir den Ur- 

sprung aus Faltung. Mit Recbt hat Termier die Massenbewegung der Dinariden 

fur etwas von den liegenden Falten der Tauchdecken Verschiedenes erklart. 

Die Sohle der ostalpinen Decke ist wahrscheinlich eine schrag aufsteigende 

Flache. Faltung ist dabei eine Nebenerscheinung. Bei der Berechnung der Ver- 

minderung des Erdumfanges muss man die Gleitung auf der fallenden Sohle und 

die Streckung der Gesteine beriicksichtigen. Die Gesteinsbeschatfenheit spielt 

bei der Gebirgsbildung eine um so geringere Rolle, je starker die Belastung der 

Masse war. Schliesslich ist alles wie geflossen. 

* 

Der Zeitpunkt, mit dem Suess die Darstellung der Alpen abgeschlossen hat, 

liegt schon etwas zuriick. Daraus, wie aus der ganzen Natur eines so gigantischen 

Werkes, wie es das „Antlitz der Erde“ ist, ergeben sich hier und da kleine Un- 

richtigkeiten im einzelnen. Der tiefe Genuss, den man bei der Lekture dieses 

einzigartigen Werkes empfindet, wird aber dadurch nicht herabgemindert. Er 

beruht auf den grossen Gedanken und auf der Originalitat der Betrachtungs- 

weise des Verfassers, der auch wohlbekannten Dingen neue Seiten abgewinnt 

und sie mit so bezeichnenden Ausdriicken und in Satzen von so prachtvoller 

Formung bespricht, dass diese sicher als gefliigelte Worte in den Sprachschatz 

unserer Wissenschaft eingehen werden. Gleichzeitig erfreut die bei aller unge- 

kiinstelten Bescheidenheit souverane Schreibweise, die ohne jede Polemik den 

Leser keinen Augenblick dariiber im Zweifel lasst, welche in wissenschaftlichen 

Kontroversen geausserten Anschauungen Suess fur richtig halt, 

Unendlich viele Probleme der alpinen Geologie, allgemeine und spezielle, 

sind von Suess beruhrt oder erortert. Seine Stellungnahme ist immer interessant. 

Manches, wie z. B. die Deutung der Dt. Blanchedecke als einer lepontinischen 

Masse, hat schon seine Bestatigung gefunden, anderem mochte man wider- 

sprechen, wie z. B. der Zurechnung der ostalpinen Decke in den Iberger Klippen, 

den Giswyler Stocken, den Splugener Kalkbergen und den ,,Tauerndecken“ Uhlig’s 

zu den lepontinischen Massen, oder dem Yorschlage, die Bt-nennung „lepontinisch‘‘ 

mit der Zeit wieder aufzugeben, da die damit bezeichneten Massen doch tatsach- 

ich weder helvetisch noch ostalpin sind. 

Die grosse aktuelle Bedeutung der Abschnitte iiber die Alpen im ,,Antlitz 

der Erde“ liegt besonders in der Zusammenfassung der Beobachtungstatsachen 

iiber die ostlichen Gebirgsteile, die sich durchaus und mit absoluter Selbstver- 

standlichkeit auf den Boden der Deckentheorie stellt. Wir hotfen, dass die Stimme 

des Wiener Meisters gerade in seinem Vaterlande mit Riesenschwere ins Oewicht 

fallen wird. Wie ein in siegreichem Vordringen begriffcnes Heer mit Begeiste- 

rung den Generalissimus, der den Feldzugsplan eidacht, in seinen Reihen er- 

scheinen sieht, so begriissen wir Ed. Suess’ Eingreifen in die letzte Phase des 

Kampfes um die Deckentheorie voll Freude und in der Gewissheit, dass es ihren 

endgiiltigen Sieg bedeutet. 
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