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am gleichen Yulkane sind, wie oben gesagt, gelegentlich beide Typen und Uber- 

gange zwischen beiden („gemischte Typenu nacb einer Bezeichnung Mercalli’s) 

moglich. 

Es sei bier vergleichsweise die Unterscheidung der Typen angefiihrt, wie 

sie Mercalli (zuletzt in seinem Buche I vulcani attivi della terra, Mailand 1907) 

vorgenommen hat : 

1. Typus Stromboli oder Hawa'i, gleich Lacroix’ 1 und 2. 

2. Gemischter Typus, steht zwischen Lacroix’ 2 und 3. 

3. Typus Vulcano, gleich Lacroix’ 3. 

4. Ultravulkanianischer Typus. Damit sind sole-lie Explosionen gemeint, 

die iiberhaupt nur alt e r es , zerschmettertes Gestein entfiihren und keine jiingeren 

Laven fordern, also lediglich durch die plotzliche Ausdehnung von hochgradig ge- 

spannten Gasmassen entstehen. Solcher Art soli die furchtbare Eruption des 

Bandai San in Japan gewesen sein. 

Zum Schlusse geht Yerf. noch ausfiihrlicher auf die Frage ein, ob etwa 

Pompei in derselben Weise wie Saint Pierre vernichtet worden sei. Letztere 

Stadt fand ihren Untergang unter dem Ansturm einer heissen Wolke des „type 

peleen“, sie wurde niedergeblasen, die Einwohner erstickten; die Katastrophe 

spielte sich in wenig Augenblicken ab. In derselben Weise sollte nach dem 

amerikanischen Geographen Heilprix aucli Pompei zerstort worden sein. Zahl- 

reiche Tatsachen, die schon einem einigermassen aufmerksamen Besucher der 

italienisclien Ruinenstadt nicht entgehen konnen, und dazu auch Plixies’ sehr 

ausfiihrlicher und anschaulicher Bericht beweisen, dass diese Annahme nicht zu- 

trifft. Pompei ist verschiittet worden, und die Katastrophe des Jahres 79 n. Chr. 

hat sich nur durch ihre Heftigkeit, nicht aber nach ihrer Art von dem letzten 

Yesuvausbruch des Jahres 1906 unterschieden. 

Auch diese schone Veroffentlichung Lacroix’ ist wiederum mit zahlreichen 

Abbildungen ausgestattet, die den Anblick so vieler, gerade in den Tropen mehr 

oder weniger vergiinglicker vulkanischer Gebilde fiir immer festhalten und iiber- 

liefern werden. 
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Die zahlreichen Bohrungen, die in den beiden letzten Jahrzehnten die nord- 

liche Fortsetzung der niederrheinisch-westfalischen Steinkohlenablagerungen und 

ihre Verbindung mit dem Aachener und den belgischen Revieren erschlossen, 

haben auch unsere Kenntnisse von der Zusammensetzung und dem Bau der das 

Karbon uberdeckenden jiingeren Formationen — des Deckgebirges — in uner- 

wartet hohem Masse bereichert. Nachdem fiir die preussischen Gebiete durch die 

lex Gamp zuniichst der weiteren Bohrtatigkeit ein Ziel gesetzt ist und die bis 

dahin gewonnenen Resultate zum grossten Teil auch eine wissenschaftliche Be- 

arbeitung erfahren haben, nachdem auch die von diesem Gesetz nicht betroffenen 

Regalgebiete am Niederrhein und im nordwestlichen Westfalen eingehender abge- 

bohrt sind und endlich die Ergebnisse der Bohrungen der hollandischen Regierung 

in den Provinzen Siid-Limburg, bei Venlo und in Nordgelderland jiingst in einer 

zusammenfassenden Darstellung niedergelegt sind (10), lasst sich die Zusammen¬ 

setzung und der Bau des Deckgebirges in diesen Gegenden in ihren wichtigsten 

Ziigen gut iibersehen. Wenn auch trotz der ausseroidentlichen Bereicherung 

unserer Kenntnisse eine Reihe neu auftauchender Probleme eine klare Losung 

noch nicht gefunden hat, so lohnt es sich dochj, eine kurze Zusammenstellung 

der wichtigsten Resultate zu geben. Eine solche findet sich schon in dem 

Buche von Dannenberg] „Die Geologie der Steinkohlenlager“ (4), aber seit dessen 
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Ersclieinen sind nock eine Reike von Arbeiten erscbienen, die unsere Kenntnisse 

in manchen Beziekungen erweitern und verbessern (vgl. Lit.-Verzeicknis). 

Der grosse Fortsckritt, den die Erforsckung des Deckgebirges in den letzten 

15 Jahren gemackt bat, wird erst recht gewtirdigt werden konnen, wenn man 

sick vergegenwartigt, auf welckem Stande sick vor dieser Zeit unsere Kenntnisse 

darliber befanden. Aus der einfacken Lagerung der langsam nach Norden mack- 

tiger werdenden Deckgebirgssckickten am Siidrande der westfaliscken Kreidebuckt 

glaubte Ckemer1) nock 1895 entnekmen zu konnen, dass das Deckgebirge, das 

zwiscken Ibbenbtiren und den Rukr-Lippe-Ablagerungen das Karbon dem Auge 

verbirgt, eine flacke, ungestorte Mulde darstelle, in der die zwiscken Kreide und 

Karbon im Norden zutage tretenden alteren mesozoiscken und permiscken Sckickten 

gegen Stiden, etwa in der Mitte der Miinsterscken Kreidebuckt , auskeilten, da 

der Stidrand nur von den weitkin transgredierenden Sckickten der jiingeren 

1) Ceemee L.: Die Steinkoklenvorkommen von Ibbenbtiren und Osnabrtick 

und ihr Verhaltnis zur niederrheinisck-westfaliscken Steinkolilenablagerung. Grltick- 

auf. 31. Jahrg. S. 129, 147, Zeitsckr. f. prakt. Geol. 1895. S. 165. 
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| Sreide erreicbt wird. Uber die Beschaffenheit des Deckgebirges weiter im Westen 

jini Niederrhein und gegen Holland und Belgien zn konnte man sicli ein Bild 

liaum machen, und nur die gegen Norden allmahlich anwachsende Bedeckung des 

iachener und Liitticher Karbons durch jungkretazische, tertiare und diluviale 

Glebilde liess auf ahnliche Yerhaltnisse weiter im Norden schliessen. 

Gegeniiber diesen einfachen und fur mane he Gegenden ganzlich unge 

wissen Yorstellungen ergibt sich in erster Linie als wichtigstes Resultat, dass die 

Einschaltung alterer Formationen in wesentlich anderem und komplizierterem Um- 

fange stattfindet und dass sich dieser altere Teil des Deckgebirges scharf scheidet 

von der jiingeren Halfte, die oberflachlich weit verbreitet und daher schon in 

friiheren Arbeiten eingehend gegliedert worden ist. Es hat sich namlich gezeigt, 

dass die altere Halfte, bestehend aus Perm, Trias und Jura, sich insofern deutlich 

als eine Einheit der jiingeren Abteilung gegeniiberstellt, als sie durch vorkreta- 

zische gebirgsbildende Yorgange in erheblichem Masse getroffen wurde und als 

ein tektonisch gestortes Ganzes von der Kreide und den jiingeren Schichten iiber- 

lagert wird. 

A. Alteres Deckgebirge. 

Nachdem man die ersten Spuren dieser alteren Ablagerungen im N\Y 

des Ruhrkohlenbezirks in einer grosseren Zahl von Bohrungen aufgefunden hatte, 

ist heute ihr Yerbreitungsbezirk in erheblich weiterer Ausdehnung festgestellt. 

In seiner jetzigen Begrenzung erscheint er gegen S. bedeutend geringer als die 

Ausdehnung der jiingeren Kreidetransgression. Man muss aber im Auge be- 

halten, dass in dieser Richtung die lieutige Grenze sich als das Resultat der ver- 

einten Wirkung spater einsetzender tektonischer Yorgange sowie der jedenfalls 

erheblichen Denudation und der Abrasion durch das Kreidemeer darstellt. Die 

Siidgrenze dieser alteren Abteilung konnen wir von der belgisch-hollandischen 

Grenze westlich der Maas durch das nordliche Limburg bis in die Gegend von 

Wesel und jenseits ostlich des Rheins bis Dorsten in einer vielfach gewundenen 

Linie verfolgen. Yon Dorsten aus scheint die Grenze sich dann Aveiter gegen 

NNO zu ziehen und schon den zentralen Teil des Miinsterschen Beckens nicht 

mehr zu umfassen. Gegen N ist eine Begrenzung noch nicht aufgefunden 

worden; es wird hier eine ungehinderte Yerbindung mit dem weiter ostlich ge- 

legenen norddeutschen Yorkommen und mit den englischen Ablagerungen im W 

bestehen. 

Die Siidgrenze erscheint als eine vielfach gezackte Linie, auf der einzelne 

Stiicke weit gegen Siiden vorspringen, wahrend dazwischen die Grenze betracht 

lich gegen Norden zuriickgeschoben erscheint. Als man anfangs diese Tatsache 

kennen lernte, glaubte man sie in der einfachen Weise erklaren zu konnen, dass 

hier das Zechstein- und Triasmeer fjordartig in die Taler des am Ende der Karbon- 

zeit aufgerichteten Gebirges vorgedrungen sei und diese mit seinen Sedimenten er- 

fiillt habe. Weitere und eingehendere Beobachtungen haben aber gelehrt, dass 

vielmehr eine grosse Anzahl etwa NW streichender Verwerfungen das ganze 

Gebiet in einzelne gegeneinander in senkrechter und horizontaler Richtung ver- 

schobene Schollen zerlegt hat und dass durch diese Yorgange in Verbindung mit 

der spater stattgehabten Abtragung das heutige Bild der Siidgrenze erzeugt wird. 

Diese tektonischen Bewegungen gewinnen ein ganz besonderes Interesse 

dadurch, dass sie offenbar ein vorkretazisches Alter besitzen, da sie die Ablage- 
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rungen der Kreide nicht melir durchsetzen. Sie gehoren zu der Zahl jener Sto- 

rungen, die zuerst von StilleI) im ostlichen Westfalen im Eggegebirge nachge- 

wiesen wurden, und bilden nur einen Teil der Storungen, die eine Heraushebung 

der alten zur Karbonzeit gefalteten Massen gegen Ende der Jurazeit an ihrem 

nordlicken Rande von hier bis nach Erankreich hinein begleiteten. 

Abgesehen von dem Auftreten dieser Storungen verdient nock eine zweite 

Eigentumlichkeit dieser alteren Deckgebirgssckickten besonders vermerkt zu 

werden. Der ganze Komplex zeicknet sick dadurck aus, dass eine zusammen- 

kangende Sckicktfolge von Zeckstein bis zu den obersten, dem Jura angekorenden 

Schickten dieser Abteilung bisker an keiner Stelle beobacktet worden ist. Yiel- 

mekr klaifen in jedem Profil, das sick durck Bokrung oder Sckacktabteufen ergab, 

recht betrachtlicke Lticken in der Sedimentfolge, so dass selbst die Profile des 

Zecksteins und des Buntsandsteins, der am ausgedekntesten erhalten gebliebenen 

Formationen, nur selten in annahernder Vollstandigkeit auftreten, gesckweige denn 

die hoheren Teile der Trias und der Jura, deren Vertreter nur sparlick kier und 

da an wenigen Punkten der tief eingreifenden Abtragung entgangen sind. Lasst 

sick dadurck das Feklen dieser oberen Halfte ungezwungen erklaren, so konnen 

die spateren Vorgange der Denudation und der Abrasion beim Yordringen des 

Kreidemeeres nickt fur die Lticken verantwortlich gemackt werden, die 

sick inmitten der von ihnen versckont gebliebenen Teile zeigen. Man muss 

hier sckon zur Annakme einer wiederkolt partiell wirkenden Abtragung wahrend 

des Perms und der Trias greifen, um die grossen Sckwankungen , die sick auck 

in geringen Entfernungen durch die Unvmllstandigkeit der Profile ergeben, er¬ 

klaren zu konnen. Denn wenn man auck fand, dass die Yersckiedenheit sick 

jeweils in den durch die oben erwahnten Verwerfungen getrennten Schollen be- 

merkbar macht, so wird man dock der wiederholt gemackten Annakme mit 

einigem Bedenken entgegentreten miissen, die diese Unregelmassigkeit auf 

ein wiederholtes Auf- und Absinken der einzelnen Stiicke langs der erwahnten 

Storungslinien sckon wahrend des Perms und der Trias zuruckfiikren zu 

konnen glaubt. 

1. Perm. Ablagerungen, die zu der unteren Abteilung dieser Formation, 

dem R otliegen den, zu stellen waren, sind nur in besckranktem Masse vorkanden. 

Nackdem fur die roten und grauen Sandsteine der Gegend von Ibbenbiiren* 2) und 

am Htiggel ein karbonisches Alter sichergestellt ist und auck Ablagerungen ahn- 

licker Art, die man an verschiedenen Stellen in Bokrungen fiber dem Karbon 

antraf, in diesem oder in kokeren Formationen iliren Platz angewiesen erhalten 

kaben, bleibt als einzige wahrscheinlich dem Rotliegenden angekorende Bildung 

das Konglomerat von Menden iibrig, das als eine lokale Bildung zu der unteren 

Abteilung dieser Zone gestellt wird (5). 

Dagegen erscheinen die Ablagerungen des Zecksteinmeeres in weiter 

Yerbreitung nack S kin begrenzt durck die oben besprockene Linie, die sick von 

der belgisck-kollandischen Grenze bis liber Dorsten liinaus verfolgen lasst. Yon 

dieser Siidgrenze aus nimmt der Zeckstein gegen N und NW an Macktigkeit all- 

!) Stille H., Das Alter der deutscken Mittelgebirge. Zentralbl. f. Min. Geol. 

etc. 1909. S. 270. (Dort auf Hinweis auch friikere Arbeiten Stilles.) 

2) Ygl. u. a. Tietze 0., Das Steinkohlengebirge von Ibbenbiiren. Jakrb. 

d. preuss. geol. Land.-Anst. Bd. XXIX., Teil II, Heft II. Berlin 1909. 
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nahlich zu, und wahrend am sfidlichen Rand zumeist nur die untere Abteilung 

der Stufe entwickelt ist, treten weiter gegen N auch die hoheren Horizonte 

’iieser Abteilung auf, die haufig zu bedeutender Machtigkeit anscbwellen. Die 

5echsteinablagerungen zeiclmen sich ganz besonders durch ihre Unregelmassigkeit 

and die iiberaus grosse Verschiedenheit der einzelnen Profile aus, von denen kaum 

3ins dem andern vollig gleicht. Jedoch ergibt eine Zusammenfassung aller Be- 

abachtungen, dass die Ausbildung dieser Stufe sich durchaus an die des iibrigen 

Norddeutsclilands, besonders aber an die englisclie Einteilung, eng anschliesst. 

Uber einem allerdings nicht an alien Punkten entwickelten, bis 15 m mach- 

tigem Basalkonglomerat, das sich gegeniiber ahnlichen Bildungen des Karbons 

stets als ungefarbt erweist, folgt zunachst eine wenig machtige Zone bituminoser 

Merge!schiefer, die auch durch ihre Fossilfiihrung sich als ein Aquivalent des 

Kupferschiefers zu erkennen gibt. Allerdings enthalt dieser hier kem Kupfer; 

nur in wenigen Ausnahmen hat sich in dem unteren Teil des Horizontes ein 

geringer Gehalt feststellen lassen, z. B. Kupfer 0,032 % und 2,8 — 11,6 g Silber pro t 

nebst Spuren von Gold (8). Eine in ihrer Machtigkeit wechselnde Kalkmasse, 

die dem Zechsteinkalk entspricht, schliesst die untere Abteilung der Stufe ab. 

Die obere Halfte ist besonders durch das Auftreten zum Teil recht bedeu- 

teader Salzlager, die bisweilen mehrere 100 m Machtigkeit erreichen, bemerkens- 

wert. Bei vollkommener Ausbildung trennt eine Zone von Kalk und Dolomit 

eine machtigere untere Partie von einem weniger stark entwickelten, haufig 

fehlenden oberen Lager. Besonders wertvoll erscheinen diese Salzlager dadurch, 

dass in ihnen, wenn auch untergeordnet und zumeist nur in Schnfiren und diinnen 

Banken, auch Kalisalze enthalten sind. 

Die Ausdehnung der Salzlager ist bei weitem beschraukter als die der 

iibrigen Zechsteinhorizonte. Yornelimlich finden sie sich in der Umgebung von 

Xanten und Wesel am Niederrhein, wo man bis 400 m machtige Zonen durch- 

bohrte. Weiter nordlich sind bedeutende Salzlager auch in der Umgebung von 

Winterswijk, Ochtrup und bei Yreden angetroffen worden. Ihre Ausdehnung 

wird urspriinglich eine weit grossere gewesen sein, da ein Teil von ihnen durch 

spatere Auslaugung fortgefiihrt ist. Damit hangt zusammen, dass die obere Ab¬ 

teilung des Zechsteins und auch zum Teil die auf ihm lagernden Buntsandstein- 

schichten eine ausserordentlich gestorte Lagerung aufweisen, indem sie durch 

die Fortfiihrung der Salze in sich zusammengebroclien sind und haufig nur noch 

eine machtige Breccienzone bilden. 

Mit Recht fiihrt man jetzt den Salzgehalt der grossen Menge der Solquellen, 

die besondeis am Siidrand des westfalischen Kreidebeckens auftreten, auf die Aus¬ 

laugung der weiter im Norden vorhandenen Steinsalzlager zuriick. 

2. Unterer Trias (Buntsandstein). Dort, wo der Buntsandstein 

ohne Lticke den Zechstein iiberlagert, vollziebt sich der Ubergang ohne scharfe 

Grenze. In Westfalen erscheint er in der gleichen Yerbreitung wie der Zechstein, 

weiter im W aber greift er, besonders der mittlere Teil, weit nacli S fiber die 

Zechsteingrenze vor und wird hier mit den Yorkommen am Nordrande der Eifel 

in Verbindung gestanden haben. Wahrend er nach N durchweg eine erhebliche 

Machtigkeitszunahme aufweist, scheint er gegen die Mitte des Mfinsterschen 

Beckens bin stark verkfimmert, so dass nach Krusch hier sein ostliches Ende 

der ursprfinglichen Yerbreitungsgrenze genahert sein dfiifte (8). Diese Stufe setzt 

sich vornehmlich aus roten und blaulichen Letten und milden Sandsteinen mit 

Geologische Rundschau. I. Literatur. 7 
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meist feinem Korn zusammen; die Sandsteine kerrschen in der mittleren 

Partie vor, wakrend die Letten in der liegenden nnd liangenden Partie iiberwiegen. 

Im oberen Teil schalten sich wenig machtige Anhydrit-, Kalkstein- und Mergel- 

banke ein, und an einzelnen Punkten traf man in dieser oberen Abteilung auf 

Salzlager von ansebnlicher Machtigkeit. Erwahnenswert endlich ist die Ausbildung 

von Rogensteinen, vornehmlich in der unteren Abteilung, die gegen NW mit der 

Entfernung von der Kontinentalgrenze in erlieblichem Masse zunekmen. Kon- 

glomeratzonen treten nur vereinzelt auf und scbeinen besonders fur die Bosis der 

unteren und mittleren Abteilung cbarakteristisch zu sein. 

Ebenso wie der Zechstein ist aucli der Buntsandstein in den# einzelnen 

Profilen einem erheblichen Weclisel unterworfen. Da oft eine ganze Abteilung 

vollstandig fehlt und die Lagerung infolge der Auslaugung der Zechsteinsalze 

der Unterlage oft stark zerriittet ist, so ist eine Gliederung meist nur schwer 

durchfiihrbar. Die Machtigkeit nimmt gegen N und NW erlieblich zu. Das 

Maximum steigt bis liber 800 m. 

3. Mittlere und obere Trias, Jura. Macbten sick sckon in den bis- 

ker besprockenen Abteilungen vielerorts erkeblicke Liicken und betracktliche 

Reduktion der Macktigkeit bemerkbar, so ist das in weit koherem Mdsse bei den 

oberen Stufen der Trias und dem Jura bemerkbar. Diese Horizonte sind zumeist 

nur vereinzelt in besckrankter Ausdehnung, oft durck weite Liicken getrennt, 

beobacktet worden. Dock weist die Besckaffenkeit der verscliiedenen Stufen mit 

Sickerkeit auf eine urspriinglick grossere Ausdeknung kin. Der weitaus grosste 

Teil der Ablagerungen ist der spateren Abtragung zum Opfer gefallen; sie sind 

nur dort erkalten geblieben, wo sie in tief versenkten Scliollen diesem Yorgange 

entgeken konnten. Hire Yerbreitung ist jetzt beschrankt auf kleinere Gebiete 

am Niederrkein in der Gegend von Xanten und Wesel und weiter nordlick im 

nordwestlicksten Westfalen und den angrenzenden Teilen von Holland, wo meki* 

fach auck einzelne Glieder aus der jtingeren Bedeckung in kleinen Aufsckliissen 

zutage treten. Gegen 0 sind sie jedocli ausserkalb des engeren Gebietes des 

Deckgebirges in grosserer Yollstandigkeit erkalten und leiten kier zu den aus- 

gedeknten Yorkommen im mittleren Norddeutsckland liber. 

Muschelkalk findet sick zumeist nur in seiner unteren Abteilung als 

graue, zum Teil oolithische Mergelsckiefer. An einzelnen Stellen diirfte auck die 

mittlere Abteilung noch vertreten sein. Sichere Ablagerungen desKeuper kennt 

man nur aus der Gegend von Wesel als dunkelbraune Mergel (10). Dagegen finden 

sich in erkeblicker Macktigkeit bei Bisslick blaulich sckwarze Kalksckiefer, deren 

Fossilinkalt das Yorhandensein von Rkaet beweist, das kier als das unterste Glied 

einer in der Jurazeit noch anwacksenden Meerestransgression ersckeint. Lias 

ist in der auffallend weckselnden Macktigkeit (187—719 m) in der gleichen Gegend 

angetroffen worden und kat sick auch weiter nordlick bei Winterswijk, Vreden 

und Eibergen gefunden. Bei Bisslick tritt er in einer durck Yerwerfung ringsum 

umgrenzten Scholle auf und ist besonders dadurck bemerkenswert, dass er an 

der Basis seiner mittleren Abteilung ein 8 — 10 m machtiges Eisensteinfldz ftikrt. 

Endlick kat man bei Gross-Burlo, an der liollandischen Grenze bei Winterswijk, 

braunlicke Mergel und Kalke des Doggers mit Parkinsonia-Parkinsoni erbokrt (7). 

Erst weit im N traf ein Bohrlock bei Bentkeim eine vollstandigere Folge 

hokerer Jurasckickten, einzelne Teile des Doggers und des Malms an, die im 

oberen Malm eine salzfiihrende Ablagerung einschliesst. 
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B. Jiingeres Deckgebirge. 

Uber dem bisber betrachteten alteren Abschnitt des Deckgebirges, dessen 

einzelne Glieder durcli die vorkretaziscben Storungen zu einer tektonischen Ein- 

heit verschmolzen sind, breitet sicli die jungere Abteilung, die verschiedenen 

Stufen der Kreide, des Tertiars und der praktiscb weniger in Betracht kommenden, 

da zumeist nicbt sehr machtigen Diluvialgebilde aus. Diese jungeren Formationen 

legen sicb infolge der Storungen und der Abtragung, die die alteren Schicliten 

erfahren batten, auf sehr verscbiedene Abteilungen des alteren Gebirges auf. 

Wahrend der altere Teil nur an einzelnen wenigen Punkten in be- 

scbranktem Umfang im Norden von Westfalen an der hollandischen Grenze zu- 

tage tritt und wir unsere Kenntnisse fast allein aus den Ergebnissen der Bohrungen 

schopfen miissen, nimmt ein grosser Teil der jungeren Ablagerungen weithin die 

Oberflache ein und bat daher scbon friiber eine ausfiibrliche Bescbreibung und 

Gliederung erfahren. Aber auch fur diese haben die Bohrungen in mancben 

wichtigen Punkten unsere Erfabrungen bereicliert, indem eine Reibe bisber gar 

nicht oder nur diirftig im Bereicbe des Deckgebirges bekannt gewordene Hori¬ 

zonte festgestellt wurde und aucb die Ausbildung, Yerbreitung und Lagerung 

der librigen in klarerem Licbte erscbeint. 

1. Kreide. 

Sehr wesentlich sind unsere Anschauungen fiber die Yerbreitung und die 

Ausbildung der einzelnen Kreidestufen in dem ganzen Gebiete modifiziert worden. 

Wahrend man friiher annahm, dass das Kreidemeer in seiner ganzen Erstreckung 

von Westfalen bis nach Belgien bin gleichmassig sich gegen Siiden vorgescboben 

babe, hat sicb jetzt herausgestellt, dass bier zwei deutlicb von einander getrennte 

Bezirke sich untersclieiden lassen, die durch eine etwa der Ricbtung des Rhein- 

tals entsprecbende Lficke getrennt werden. Im Osten, in Westfalen, beginnt die 

Transgression des Kreidemeeres nicht erst mit dem Cenoman, sondern scbon mit 

der untersten Stufe der Kreide, dem Wealden. Dartiber folgen nordwestlich 

einer etwa von Slidlohn nach Ahaus verlaufenden Linie nocb Sandsteine und 

Tone des Neokom und verscbiedene Stufen des Gault (2). Siidostlich von dieser 

Linie kennt man nur in sehr sparlichen Resten wenig machtige Relikte dieser 

unteren Stufen (3), die beweisen, dass etwa bis zur Lippe die Transgression zur 

unteren Kreidezeit vorgeriickt war. Die Ablagerungen dieser Zeit sclieinen nach 

W jedocb bald zu verschwinden. 

Die Ablagerungen der oberen Kreide, die sich weithin nach Siiden er- 

strecken und bauptsacblich die Scbicbten der Munstersclien Kreidebucht aufbauen, 

lassen durcbweg eine Machtigkeitsabnahme nacli Siidwesten und Siiden erkennen. 

Diese Tatsache deutet auf die Nahe des Landes in dieser Richtung bin; dem 

entspricbt aucb ein Wechsel in der faziellen Ausbildung, der deutlicb in der 

oberen Halfte des Emscher und im Senon sich bemerkbar macbt. Die rein 

mergelige Ausbildung dieser Schicliten in der ostlichen Halfte des Miinsterschen 

Beckens geht gegen Westen allmahlick in eine sandige fiber, die dem Abteufen 

der Schachte namhafte^Scbwierigkeiten entgegensetzt. Es muss in siidwestlicher 

und westlicher Ricbtung Land bestanden haben, das etwa in nordlicher Richtung Isich erstreckte und den Siidwestteil der Kreidebucht in starkerem Masse ab- 

schloss als die weiter nach NO gelegene Gegend. Die damalige Klistenlinie verlauft 

etwa im W aus der Gegend von Duisburg gegen NNO und fallt dort ungefahr 

7* 
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mit der Linie zusammen, die den Ostrand der in grosserem Massstab erhaltenen 

Ablagerungen der unteren Kreide bezeichnete. Doch muss man im Auge be- 

halten, dass diese Grenze keine genaue ist, sondern durcli spatere Abtragung 

und tektonische Yorgange beeinflusst ist (8). 

In dem westlichen Teil tritt nur die oberste Abteilung der Kreide, das 

Senon, auf. Dieses tritt in grosserer Ausdeknung in der Umgebung von Aachen 

zutage und lasst sich gegen Norden in allmahlicli wachsender Machtigkeit unter 

Tage nach Belgien und Holland hinein verfolgen. Die Siidgrenze des Senon- 

meeres wird ursprtinglich weiter ausgedehnt gewesen sein, da man Reste von 

Senon noch am Nordrande der Eifel, z. B. bei Irmich gefunden hat. Gegen Osten liin 

ist in der Gegend von Erkelenz ein Vorherrschen von sandigen Schichten merk- 

lich, was auf die Nahe einer nach N vorspringenden Landzunge hinweist. 

2. Tertiar. Wahrend der grosste Teil des Mtinsterschen Beckens, 

abgesehen vom westlichen Rande, von Tertiarablagerungen ganzlich frei ist, 

spielen diese in den linksrheinischen Gebieten im Deckgebirge eine sehr wichtige 

Rolle. Wahrend sie iiber Tage nur geringe Aufschliisse aufweisen, haben die 

Bohrungen ihre Ausbreitung in der ganzen niederrheinischen Bucht erwiesen. 

Sie bestehen hier aus mittel- und oberoligozanen Tonen und Sanden, dariiber 

legen sich miozane Sande, doch haben sich aucli die Braunkohlenbildungen des 

Untermiozans nach Norden bis in die Gegend von Cleve und nach Westen bis 

nach Limburg bin verfolgen lassen. All diese Schichten erreichen gegen Norden 

erheblicke Machtigkeiten, die noch dadurch erlibht werden, dass sich im Norden 

eozane Mergel unter diese Stufen einschieben und als jiingere Ablagerung 

die pliozanen Schichten in einer Machtigkeit von mehreren hundert Metern hinzu- 

treten. Diese gegen Norden immer grosser werdende Machtigkeit vermehrt noch 

die Sckwierigkeiten, die die zum weitaus grossten Teil aus stark wasserfiihrenden 

Sanden bestehenden Schichten dem Abteufen von Schachten entgegensetzen. 

Jiingere tektonische Yorgange. 

Wahrend am Sudrande der westfalischen Kreidebucht die Ablagerungen 

der oberen Kreide ungestort fast horizontal auf der langsam gegen Norden sich 

senkenden Karbonoberflache liegen oder nur schwach gewellt sind, treten gegen 

Westen hin mit Annaherung an die Einbruchszone der Kolner Bucht eine 

grossere Reihe von betrachtlichen Storungen auf. Doch haben sich solche ge- 

legentlich auch im Osten, z. B. bei Munster, durch Bohrungen nachweisen lassen. 

Bis nach Holland und Belgien hinein ist der ganze Bereich der Kolner Bucht 

von einem dichten Netz von Briichen durchsetzt, die das Gebirge in zahlreicke, 

betracktlich gegeneinander verschobene Schollen zerlegen. Diese Storungen 

streichen zumeist gegen NW, doch biegt an der Westgrenze des Aacken-Lim- 

burger Beckens die Richtung dieser Storungen allmahlicli nach W um1). Dort hat 

schon Jakob das tertiare bis diluviale Alter dieser Briiche erwiesen. Der Betrag der 

Absenkung an diesen Briichen erreicht ganz bedeutende Grosse, so dass fiir 

manche Gebiete die Aussichten auf das Erreichen des Karbons in geringerer 

Tiefe fast aussichtslos erscheint, z. B. in dem nordostlicheh Teil des Stidlimburger 

9 Jakob: Die ostlichen Hauptstorungen im Aachener Becken mit besonderer 

Beriicksichtigung ihres Alters. Zeitschr. f. prakt. Geol. 1902 S. 321. 
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Beckens. Andererseits hat man auf Horsten in einzelnen Gegenden, wie bei 

Erkelenz, das Karbon in einer unerwartet geringen Tiefe angetroffen, so dass in 

dem ganzen Bezirk der niederrheinischen Bacht giinstige und ungiinstige Stellen 

miteinander wechseln. 

Untersuchen wir am Schluss die Yerhaltnisse des Aufbaus und der Lage- 

rung des Deckgebirges auf seine giinstigen und ungiinstigen Eigenschaften fiir 

die Aufsuckung und das Antretfen des von ihm bedeckten Karbons, so ist zunachst 

vor alien Dingen hervorzuheben, dass sick diese Eigenschaften des Deckgebirges 

im allgemeinen viel gunstiger gestalten, als man es friiher erwarten durfte. 

Gtinstig erweisen sich die Schichten des Deckgebirges, insofern als die alteren 

Schichten in weit weniger grosser Yollstandigkeit auftreten und zum grossen 

Teil durch friihzeitig eingetretene geologiscke Yorgange wieder fortgefukrt 

sind. Eerner sind auck die jtingeren Schichten nicht in so durchaus gleich- 

massiger Macktigkeit und Ausdehnung verbreitet, sondern auch bei ihnen 

ergaben sich grosse Unterschiede in der Ausbildung und den faziellen Ver- 

haltnissen. So erreicht die Machtigkeit der ganzen Deckgebirgsschichten zu- 

meist nur einen solchen Betrag, der der Erreichung des Karbons nicht 

durchaus hinderlich sein wird. Andererseits haben die tektonischen Yorgange 

doch eine Reike ungiinstiger Momente hervorgebrackt. Man kann nicht 

mekr die Oberflache des Karbons als durchaus regelmassig allmaklick nach 

Norden hin einsinkend betrachten, wie man das zunachst am Siidrand des 

westfalischen Kreidebeckens zu finden gewohnt war. Yielmehr haben die 

prakretazischen wie die spateren Storungen die Tiefenlage des Karbons zu einer 

ausserst unregelmassigen gemacht, indem die von ihnen getrennten Schollen 

oft in geringer Entfernung betrachtliche Hohendifferenzen aufweisen. Sind diese 

schon in den Gebieten sehr stark, in denen nur zu einer Zeit Gebirgsbildungen 

statthatten, so werden ihre Elfekte dort bedeutend verstarkt, wo diese Yorgange 

mehrmals statthatten, wie dies besonders am Niederrhein und weiter gegen 

Westen in der ganzen Kolner Bucht der Fall ist. Hier wird der Bergbau be¬ 

sonders damit zu reeknen haben, dass die Tiefenlage des Karbons einem raschen 

Wechsel unterworfen ist und man daher sichere Anhaltspunkte fiber die Aus¬ 

dehnung einer zusammenkangenden Karbonscholle nur durch ausreichende Boh- 

rungen erhalten kann. 
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