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erinnerte. Aus eigener Erfahrung bericbtet Heilprix, dass weder er nocli sein 

Genosse in der Nacht des 30. August 1902, als der Vulkan die Ortschaft Morne 

rouge zerstorte, ein auffalliges Getdse gehort batten, obwohl sie nur 8 km vom 

Krater entfernt waren; zu gleicher Zeit vernahm man die Eruption auf Trinidad, 

zu Cariipano in Venezuela und auf der Insel St, Kitts, also bis in Entfernungen 

von 520 km. 

In den „nuees ardentes“ oder „denses“, wie sie La.croix genannt hat, mochte 

Verf. zweierlei scharfer auseinanderhalten, namlich die vorauseilenden zerstoren- 

den heissen Gasschwaden und die nachstiirzenden, die eigentlicbe dunkle Wolke 

bildenden festen Massen, die von der Explosion losgerissen wurden. So ware die 

Stadt St. Pierre duicb die ersteren bereits niedergeblasen gewesen, als sie die 

„schwarze Wolke“, der sichtbare Teil der vulkanischen Entladung erreichte. 

Lacroix’ Scblussfolgerungen beziiglicli der Temperatur in den Wolken bait 

Heilprin fiir nicbt einwandsfrei; denn wenn Holz, Papier usw. innerbalb der 

Babn der Glutwolke keine Verbrennung zeigten, so kbnne das sebr wobl dadurcb 

erklart werden, dass sie nur ganz kurze Zeit der Einwirkung einer Temperatur 

ausgesetzt waren, die tatsacblicb viel bolier sein konnte, als die Entziindungs- 

temperatur jener Stoffe. Dass aucb die eigentlicbe Ursacbe fiir die Abwartsbe- 

wegung der Wolken nocb nicbt vbllig aufgeklart ist, muss zugegeben werden. 

Lacroix bringt sie mit der seitlicben Ricbtung der Gasentladung in Zusammen- 

bang und raumt daneben der Scbwere des festen Inbaltes der Wolken eine Rolle 

ein; Anderson und Flett seben in den dunklen Wolken eine Art von Lawinen, 

Heilprin dagegen regt die Frage an, ob die Seitenricbtung nicbt die Folge irgend 

eines Reflexes gewesen sein konne, etwa wie folgt: Eine hocbgespannte Gasmasse 

sucbte durcb den Krater den Ausgang und sprengte dabei einen Teil des Krater- 

bodens in die Luft. Ibre weitere Ausdehnung gescbab gewissermassen unter 

einem scbwebenden „Kissen“ von festen Gesteinsmassen, Dampf und Ascbe inner¬ 

balb des nacb drei Seiten gescblossenen, nacb der Riviere Blanche zu geoffneten 

Kraterkessels. Die Widerstande wirkten wie die Wande eines Miirsers, dessen 

fiir die Gaswolke gangbare Offnung nur jener gegen St. Pierre zu gericbtete Ein- 

scbnitt bildete. 

Ganz besonders sei auf die pracbtige Ausstattung des Werkes aufmerksam 

gemacbt; Heilprins Aufnahmen der Felsnadel oder, wie er sie nennt, des 

„Tower“ geboren zu den scbiinsten Vulkanbildern, die wir besitzen. 

tiber Granit-Myloiiite mid ilire tektoiiisclie Bedeiituiig. 
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I’Allgau. 

tiberall dort, wo starke Gebirgsbewegungen stattgefunden liaben, zeigt es 

sicb, dass sowohl Sedimentgesteine, aber ebenso auch Gesteine eruptiver Herkunft,i 

mebr oder weniger stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Am auffalligsteni 

tritt dieser Zusammenbang zwischen tektonischen Vorgangen und der physikali-i 

schen und chemiscben Umwandlung der Gesteine an den Stellen hervor, wo die! 

Gewolbespannung ibre starkste tangentiale Auslosung gefunden hat und wo wir. 

niclit nur Faltungen und Uberfaltungen, sondern auch Uberschiebungen beobachtenl 

konnen. 1 

Solche Uberschiebungen — zum Teil von grosser Ausdehnung im Streichen,; 

wie in der Schubrichtung — kennen wir aus verschiedenen Zeiten (postsilurische, i 

mittelkarbonische und jungtertiare) und man kann wohl als sicher annehmen,) 

dass wahrend aller Faltungsperioden, die die Erdoberflache in betrachtlichereml 

Masse umgestaltet haben, sich die Gebirgsbewegungen auch in ihrer starksteni 

Form — als Uberschiebung — geaussert haben. Mit dem einzigen Unterschied, i 
dass die Intensitat der gebirgsbildenden Krafte im Lauf der Zeiten langsam ab-ij 

genommen zu haben scheint, denn die Uberschiebungen, die wir in den heutigen ^ 

jungen Kettengebirgen beobachten, lassen sich ihrer regionalen Ausdehnung und | 

ihrer Wirkung nach nur schwer mit den gleichartigen Erscheinungen aus palao-i 

zoischer Zeit vergleichen. 

So erklart es sich, dass die Produkte der Uberschiebungsdynamometamor- 

phose auch zuerst in diesen palaozoischen Faltungsgebieten beobachtet wurden, 

wo ihnen grosse Bedeutung zukommt, wahrend sie im Bereich der jiingsten Uber- 

schiebungen viel seltener sind und daher auch hier erst zuletzt und teilweise nur 

undeutlich nachgewiesen wurden. 

An alien grossen Uberschiebungen treten Umwandlungserscheinungen an 

i 
) 

sedimentaren Gesteinen meist nur in untergeordneter Weise und lokal eng be- 

grenzt auf. Die meisten Eruptivgesteine haben dagegen ibre Eigenart deutlicher j 

bewahrt, weil sie den Faltungs- und Uberschiebungsbewegungen einen grosseren i 

Widerstand entgegen setzten. Oft sind freilich die Gesteine auch derart ver 

i 
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andert, dass es sich bei mancheD metamorphen Bildungen (z. B. den Hartschiefern 

in Lappland [7]) nicht leicht entscheiden lasst, ob man es mit Gesteinen von ur- 

spriinglich sediraentarer oder eruptiver Herkunft zu tun bat. 

Hier soil nur von den Umwandlungserscheinungen die Rede sein, die an 

eruptiven Gesteinen zu beobachten sind, da die Uberschiebungsmetamorphose an 

ihnen nicht nur lokal sich geltend gemacht hat, sondern regionale, im 

Streichen der Uberschiebungen oft mehrere bund ert Kilom et er 

weit verfolgbare Veranderungen hervorgerufen hat. 

Im Jahr 1885 beschrieb Lapwoeth (1) verschiedene Typen von Gesteins- 

metamorphose, die er im Gebiet der postsilurischen Uberschiebung des 

schottischen Hochlandes, besonders im Eriboll-Distrikt beobachtet hatte und machte 

darauf aufmerksam, dass die starkste mechanische Metamoiphose an den Uber- 

schiebungsflachen auftritt. Gneise und Pegmatite] sind dorfc gefaltet, geschleppt 

und in „Microscopic pressure-breccias with fluxion structure“ umgewandelt worden. 

Lapwoeth hat gerade fiir diese gequetschten Granite den bezeichnenden Namen 

„Mylonit“ {fivAog, die Miible) gepragt, der seither fiir solche und ahnliche Zer- 

trtimmerungsprodukte in Geltung geblieben ist. Die verschiedensten Gesteine — 

Archaicum, Eruptiva und Palaeozoicum wurden in gleicher Weise, soweit sie im 

Bereich der Uberschiebungsflache lagen, mylonitisiert, nur mit dem Unterschied, 

dass die entstandenen Mylonite sich nach Farbe und Zusammensetzimg unter- 

scheiden, je nach dem Material, aus dem sie sich ableiten lassen. 

Aus den gleichaltrigen Faltungsgebieten Skandinaviens waren ahnliche Bil¬ 

dungen schon lange bekannt (kataklastische Gesteine bei Kjeeulf) aber erst von 

Toenebohm (3) wurden sie mit der postsilurischen skandinavischen Uber¬ 

schiebung in Verbindung gebracht. Aus Jamtland beschreibt er gneissartige 

Granite von der Unterlage der iiberschobenen Scholle [Offerdal (3, 8)], in deren 

unterstem Teil die Druckwirkung oft eine derartige mechanische Metamorphose 

erzeugt hat, dass die Gesteine fast unkenntlich geworden sind. Zum Teil sind 

es zertrummerfce Granite, die bald iibermassig ausgewalzt, bald wie zusainmen- 

geknetet erscheinen, je nach dem Widerstand, welchen der Untergrund dem 

Weiterschube leistete. Toenebohm ist der Ansicht, dass dieser Friktionsbrei als 

Schmiermittel bei der Uberschiebung gedient babe. 

Auch bei der Verfolgung dieser 1400 km langen Uberschiebung (deren 

Schollenbreite bis zu 140 km betragt) in das Hochgebirge von Lappland hinauf, 

liessen sich gepresste Granite als standige Begleiterscheinungen beobachten, die 

dort meistenteils an den Rand der Hochgebirgsiiberschiebung (6) gebunden zu 

sein scheinen. Svenonius (9) nennt diese Gesteine Kakirite (nach dem See 

Kakir unweit des Stora Sjofallet in Lappland), Hambeeg (10) spricht von In-situ- 

Breccien. Am Tornetrask (7) in Lappland finden sich solche kataklastischen Ge- 

1 steine im ganzen Gebiet zwischen dem See und der norwegischen Grenze (be- 

’ senders gut zu beobachten in der Nahe von Abisko und am Kaisepakte). Sie 

: scheinen in einer Machtigkeit von fast 200 m stets die kristallinen Hochgebirgs- 

I bildungen zu unterlagern und liegen entweder direkt auf dem Grundgebirge oder 

sind von diesem durch flachliegende rein klastische Gesteine getrennt. Im Felde 

I kbnnen die kataklastischen Gesteine petrographisch nicht bestimmt werden; sie 

1 gleichen oft Quarziten oder Halleflinten, unter dem Mikroskop zeigt sich aber 

1 immer eine Mikrobreccienstruktur Entstanden sind die Bildungen am Tornetrask 

! zum grossten Teil aus Syeniten (und Quarzsyeniten) undGraniten; es finden sich 

i 

I 
I 
I 
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aber unter den geschieferten und gepressten Gesteinen dort auch Pegmatite, 

granulitische Scliiefer, Quarzite und kohlefukrende phyllitiscbe Schiefer. Als 

* zementierendes Bindemittel findet sick kauptsachlick Muskovit. Alle Tatsachen 

sprecken dafiir, dass diese dem Silur tibersckobenen kataklastiscken Massen den 

angrenzenden archaiscken Gebieten entstammen, da sick auck Mittelformen zwiscken 

diesen mylonitischen Bildungen und dem gewoknlicken primar struierten Granit 

und Syenit finden und ihre ckemische und mineralogiscke Zusammensetzung die 

gleicke ist, wie die der in der Nahe anstekenden Granite, Syenite und arckaiscken 

Sckiefergesteine (4—7). 

tiber der macktigen Serie der Mylonite (200 m) liegt eine weitere 100 ra 

macktige Lage metamorpker Bilduugen, der sog. Hartsckiefer, die friiker (5, 6) 

den kataklastiscken Bildungen gleickgestellt wurden, wakrend Holmquist (7) jetzt 

der Meinung ist, dass es sick um klastiscke Sedimentgesteine (Sparagmite) 

kandelt. Sowohl die kataklastiscken Gesteine, die mylonitisierte Granite etc. dar- 

stellen, als auck die Hartsckiefer, bei denen es im einzelnen Fall sckwer zu ent- 

sckeiden ist, ob man sie als Granit-Mylonit ansehen soil, oder ob eine wirklicke 

sedimentar-klastiscke Struktur vorliegt, stellen Sammelgruppen dar, in denen 

Gesteine versckiedener Herkunft zu einer stratigraphiscken und tektonischen Ein- 

keit zusammengefasst werden. Die Frage ist daher sekr wokl angebrackt (5), ob 

nickt auck andere Sammelgruppen des skandinaviscken Ubersckiebungsgebietes 

(z. B. die Tromsoglimmersckiefer und die Rorossckiefer) sekr versckiedenartige Ge¬ 

steine entkalten, die . durck Metamorpkose gleickes Ausseken bekommen kaben. 

Auch in den Gebieten mitt elk ar boni scker Faltung lassen sick aknlicke 

Erscbeinungen beobackten, wie der von Teemiee und Feiedel (11, 12 ff.) nack- 

gewiesene Deckenbau der Gegend von St. Etienne zeigt. Das Carbon liegt dort 

sckwach diskordant tiber einem eigenartigen gepressten Gestein, das urspriinglich 

(1902) als Arkose von granitisckem Habitus besckrieben worden war; diskordant 

darunter liegt Glimmersckiefer. Feiedel kat nun nachgewiesen, dass diese 30 

bis 40 m macktige Bank von sog. Arkosen einen gepressten Granit (Granite 

ecrase) darstellt, der sick auf 27 km Lange verfolgen lasst. Bei Firminy sckiebt 

sicli zwiscken diese mylonitisierten Granite eine bis zu 400 m macktige Linse 

von Granitporphyr ein, von dem alle moglicken Ubergangsstadien zu den ge¬ 

pressten Graniten sick finden. 

Dieser unveriinderte Granit ist ein Alkaligranit, der nickt den Graniten des 

Zentralplateaus, aber den alpinen Graniten .des Pelvoux und Mt. Blanc sekr 

ahnlick ist. Der Mylonitgranit bestekt aus Bruckstucken versckiedener Form und 

Grosse dieses Granites, die mekr oder weniger verandert in einer aphanitiscken 

Grundmasse schwimmen. Durck Sckleppung und Pressung mag er aus diesem 

intakten Granit, zu dem er kier und da tJbergange zeigt, entstanden sein. 

Ausserdem finden sick in dieser Zone neben den geschleppten und friscken 

Graniten nock Reste von Gneiss, Glimmersckiefer und Ampkibolit. Die Basis- 

konglomerate des Carbons schliessen Brocken der genannten Gesteine ein, so dass 

sie unzweifelhaft alter als das Carbon von St. Etienne sein mlissen; ebenso geht 

daraus auck kervor, dass diese Decke der mylonitischen Gesteine vor Ablagerung 

des Carbons an Ort und Stelle gewesen ist. 

Die Machtigkeit dieser Granitdecke erreicht mekrere kundert Meter; ini 

Westen deknt sie sick bis St. Just sur Loire aus, wo es den Ansckein kat, als 

lagen zwei Lagen von granitiscken und gneisartigen Gesteinen iibereinander. 
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Diese Vermutung hat sich auch bestatigt (13). Die Unterlage dieser Decke 

von St. Etienne bilden die Glimmerscbiefer des Mt. Pilat, die ihrerseits wieder 

auf einem vielfacb ausgewalzten iund kataklastiscben Alkaligneis ruben (gneis 

granulitique der Blatter St. Etienne, Monistrol und Valence). Im Suden des 

Beckens von St. Etienne, im gebirgigen Land, wo die drei Departements Loire, 

Haute Loire und Ardeche zusammentreffen, sind die hoheren Spitzen aus diesem 

Granulitgneis zusammengesetzt, der aber in Wabrbeit ein gescblepptes und ge- 

presstes Gestein darstellt. Diese zweite Decke, die Decke des Mt. Pilat, bestebt 

aus Glimmerscbiefern und Granite ecrase an der Basis. Der grdsste Teil des 

Massive des Mt. Pilat und Mt. Tracol, das Bergland von La Lonvesc geboren 

ihr an; feiner der grosse Gneisfetzen im Siiden von Lamaste und Cheylard, 

von wo kataklastiscbe Typen langst bekannt sind. Aucb die gepressten Brocken 

eines bellen, den Protoginen des Mt. Blanc sebr abnlicben Gesteines von Malleval 

geboren zu dieser Decke. 

Es sind also im Gebiet von St. Etienne zwei Decken zu unterscheiden. Die 

Decke A (Decke von St. Etienne) aus mebr oder weniger gepresstem porpbyri- 

scben Alkaligranit, dem das Carbon von St. Etienne diskordant mit einem Basis- 

konglomerat auflagert. Ausserdem geboren zur Decke A nocb die Hornsteine 

von Vienne, die man bisber als Eontaktbildungen ansah und die nacb Termier 

nicbts anderes als Granite ecrase sind. Aucb die Carbonfetzen im Siiden und 

Norden von Vienne sind gleicbfalls nicbts anderes als Reibungsbreccien aus 

Gneis- und Granitbrocken, die zur Decke A geboren. 

Die tiefere Decke B (Decke des Mt. Pilat) bestebt aus Glimmerscbiefer und 

meist sebr stark geschlepptem Alkaligneis. Beide Decken werden durcb eine 

Zone gepresster Gesteine getrennt, ebenso liegt eine andere Zone gepresster — 

mylonitiscber — Gesteine zwiscben der Decke B und dem gneisartigeu Cordierit- 

gneis, welcher die autochtbone Unterlage der ganzen Gegend darstellt. Diese 

Granit-Mylonite aus der Unterlage der Decke B konnen eine Macbtigkeit bis zu 

300 m erreicben; eine weitere sekundare Lage von gepresstem Granit zeigt, dass 

sicb die Decke B selbst wohl wiederum aus mehreren, wenigstens zwei, Decken 

zusammensetzt. 

Bisber nocb unbekannt ist das Ursprungsgebiet dieser Decken, wenn aucb 

eine gewisse Abnlicbkeit mit alpinen Granitmassiven betont wird, ebensowenig 

ist die Ausdehnung dieser Decken und Mylonitzonen nacb Norden und nacb den 

iibrigen varisciscb gefalteten Gebieten bekannt. 'Die Vermutungen Termiers tiber 

den Granit, der untei dem Carbon von Gironcourt (Vosges) erbohrt wurde (15) 

□nd nacb J. Bergerons Meinung eine Decke am Siidwestfuss der Vogesen von 

Gironcourt bis Roncbamp (Haute Saone) angehoren soil, deuten darauf bin, dass 

nicht nur bei St. Etienne, sondern auch in den iibrigen carbonisch gefalteten Ge¬ 

bieten Granit-Myloniten als tektonischen Leithorizonten eine gewisse Bedeiitung 

zukommt. Derartige Mylonithorizonte kennen wir z. B. mebrfacb in den Vogesen 

and im Scbwarzwald, ohne dass wir bisber imstande waren, ibnen aucb irgend 

?ine tektoniscbe Bedeutung zuzuscbreiben. Es ist das Verdienst Termiers zum 

j irstenmal darauf bingewiesen zu haben, dass diese Granitmylonitlagen in Decken- 

, gebieten zusammenhangende, zuweilen sebr macbtige Scbichtkomplexe bilden, die 

, ils wicbtige geologiscbe Horizonte aufgefasst werden konnen und denen eine 

j licbt zu unterschatzende Bedeutung fiir die Trennung einzelner Decken zukommt. 

In den jiingsten Faltungsgebieten wurden gepresste Granite von tektoniscbem 

j Geologiscbe Eundscbau. I. Literatur. 14 
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Wert erst letzthin nachgewiesen und zwar nicht in den Jange bekannten und 

eingehend untersuchten Deckengebieten der Hocbalpen, sondern zuerst in Gegen- 

den, deren Deckencharakter erst erforscht werden musste. 

Schon Nentien (16) machte in seiner Monographie von Korsika darauf auf- 

merksam, dass zerquetschte Gesteine, teils mebr dem Granulit, bald mehr dero 

Granit ahnlich, in Korsika vorkommen, die er als Granulite protoginique odei 

protogine bescbrieb. Nach Teemier (23) handelt es sich um einen Alkaligranitj 

der dem des Pelvoux nahestebt. Aus den Untersuchungen Defeats (17 ff.) gebt 

dann bervor, dass diese Mylonitgesteine auf einen Streifen von etwa 90 km Lange 

und verscbiedener Breite lokalisiert sind, der gerade den Rand der am starksten 

gefalteten Sedimentzone begrenzt. Gegen die Grenze zu nebmen alle Eruptivge- 

steine ein leicbt breccioses Ausseben an; sie sind gequetscbt, zertriimmert und 

scbliesslicb ganz zu barten, griinen Scbiefern umgewandelt, die alle, dem Augen- 

scbein nacb, ein und derselben Varietat anzugebdren scbeinen, wenn man aucb 

die urspriinglicben Elemente des Granits gelegentlicb nocb erkennen kann, Bei 

genauerer Untersucbung zeigt es sicb aber, dass die verscbiedenartigsten Gesteine 

an dieser Triimmerzone beteiligt sind: mebrere Granite, gescbleppte und gepresste 

Gabbros und Diorite, die in Hornblendescbiefer umgewandelt sind. 

So bildet diese Zone eine Sammlung fast aller Eruptivgesteine der Insel, 

die bier selbst nicbt gefaltet, aber in Scbollen und Reibungsbreccien aufgelost, 

als ein zertriimmertes und gescblepptes Band den Rand der gefalteten Sedimente 

und des westlicben Eruptivgebietes der Insel begleiten. In ein und demselben 

Massiv kann man alle Ubergange vom unveranderten Gestein und der anfangs 

nur unter dem Mikroskop sicbtbaren Zertriimmerung bis zur vollkommenen und 

deutlicb sicbtbaren Mylonitisierung und Breccienbildung beobacbten. Recbtwinklig 

auf diese Zone nimmt die Starke der Zertriimmerung (18) von Ost nacb Westen 

ab. Nacb Defeats Meinung berubt diese Mylonitisierung, wie dies aucb scbon 

Nentien angedeutet bat, auf einem Faltungsvorgang, durcb den die Eruptivge¬ 

steine passiv in Mitleidenscbaft gezogen wurden; so erklare es sicb, dass die 

Zerriittung abnebme, je mebr man sicb vom Sedimentrande entfernt. 

Diese Erscbeinungen baben Termiee uud Maury (21, 22, 24) verfolgt und 

nacb eingebender Untersucbung der Sedimente nacbgewiesen, dass in Korsika 

mindestens 3 Decken zu unterscbeiden sind, die von mylonitisierten Graniten 

(Granite ecrase) in macbtigen Lagen von mebreren bundert ja selbst tausend 

Metern, die als Leitborizont bei der tektoniscben Untersucbung dienen kdnnen, 

getrennt werden. Die Scbistes lustres bilden eine Decke, unter der man nur mebr 

Oder weniger stark gepresste Granite und tiefer nocb Gneis kennt. Diese Granite 

der Basis entsprecben zum Teil dem Granulite protoginique oder protogine von 

Nentiex, den man nacb Teemier und Defeat (23) kiinftig als Granite alcalin 

de la Restonica oder Gr. ale. des nappes de la Corse orient-ale bezeiebnen soli. 

Dariiber folgt eine Decke mit Trias und Breccien in Brianponnais-Facies, 

die von der tieferen wieder durcb eine Scbolle Mylonit-Granit getrennt wird, der 

fast immer mit Reibungsbreccien (bestebend aus Scbistes lustres und Granit- 

brocken) an der Basis auftritt. Dieser Granit ist starker umgewandelt als der 

tiefer liegende — oft derart, dass das Gestein ganz unkenntlicb geworden ist und 

daber friiber fiir einen Sebiefer gebalten wurde. 

Je mebr man sicb nacb Siiden wendet, um so bedeutender werden die Uber- 

sebiebungsersebeinungen (24), so dass man im Westen von Venaco sogar drei 
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ubereinanderliegende, von Granite ecrase getrennte Serien unterscheiden kann, 

von denen die oberste Decke noch immerhin melirere liundert Meter betragen, 

sich aber auch betrachtlich verringern kann. Obgleich auch hier der Granit z. T. 

bis zur Unkenntlichkeit (z. B. an den Ufern des Golo beira Aufstieg von Fran- 

cardo) verandert ist, muss ganz besonders darauf hingewiesen werden, dass die 

Sedimente von der Umwandlung nirgends betrotfen worden sind und demnach die 

Metarmorphose der Granite nicht erst nach Ablagerung der Decken erfolgt sein 

kann. Die Gianit-Mylonite vereinigen sich im Norden von Corte zu einer Scholle, 

deren hbhere Lagen z. T. starker gepresst zu sein scheinen als die tieferen. Diese 

Granite stehen weiterhin auch in direkter Verbindung mit der Granitkette, die 

sich von NW nach SO zieht und die Insel in zwei, geologisch und mineralogisch 

sehr verschiedene Gebiete teilt. Nach Mauuy (28) soli der Granite ecrase selbst 

eine gewisse Ahnlichkeit mit den Mylonitbildungen am Rande des franzosischen 

Zentralplateaus zeigen. 

Teemiee (25 fF) hat weiterhin seine Untersuchungen auch auf die Insel Elba 

ausgedehnt und dort die Fortsetzung der korsischen Decken angetrotfen. Elba 

liegt nur 50 km von Korsika entfernt und sein Zusammenhang mit dem Appenin 

ist nicht zweifelhaft i), so dass hier das petrographische Problem zu einem tek- 

tonischen von grosster Bedeutung wird. Von den drei korsischen Decken er- 

scheinen auf Elba nur die zwei oberen, wahrend ausserdem noch eine tiefere 

Decke, die in Korsika nicht bekannt ist, auftritt. Diese tiefste Decke I besteht 

aus Silur, Verrucano, Trias, Lias, Ophiolit und Radiolarit, dariiber liegt die Decke II 

rait Schistes-lustres-Facies (Trias-Eocan) und griinen Gesteinen, die dann die III. 

Decke in der Ausbildung des Brian^onnais (Trias und Eocan aber ohne griine 

Gesteine) tragt. Die Unterlage dieser obersten Decke bilden Granit, Gneis, 

Glimmerschiefer und Porphyr, die zum Teil sehr stark mylonitisiert sind. Die 

iibrigen Trennungstlachen sind ebenfalls durch Reibungsbreccien, Granite und 

Mikrogranite, Serpentine und Serpentinbreccien bezeichnet. 

In den Granitgebieten Elbas, und zwar nur auf der Ostseite der Insel, finden 

sich Zertriimmerungserscheinungen von gleicher Starke und Deutlichkeit wie die 

von Korsika beschriebenen. Besonders in der Umgebung von Porto Longone 

sind die Gesteine stark zerquetscht, so dass man deutlich den Typus eines 

mylonitisierten Granites vor sich hat. Das zerquetschte Gestein ist ganzlich ver¬ 

andert, und zwar so, dass in einer dunkelgriinen, hauptsachlich chloritischen 

Grundmasse eckige Stiicke von Feldspat und Quarz regellos verteilt liegen. 

Stellenweise finden sich auch Reibungsbreccien aus grunen Gesteinen, Granit- 

triimmern und Eocansedimenten. Solche Mylonit-Granite und Gneise bilden die 

Unterlage der tiefsten Decke und somit die Unterlage aller Schichten der Insel; 

ihre eigene Unterlage aber ist unbekannt. So deutlich wie hier in den tertiaren 

Uberschiebungsgebieten von Korsika und Elba sind Mylonit-Granite in den alpinen 

Gebieten nur selten zu beobachten, noch seltener kommt ihnen aber dort ein 

tektonischer Wert zu. 

1) G. Steinmann: Alpen und Apennin. Monatsber. D. G. G. 1907. p. 177. 

P. Teemiee: Rapports de TAppenin, des Alpes et des Dinarides. Bull. Soc. 

Geol. de France (4). VII. 1907. p. 421. 

A. Toenquist : Alpen und Apennin auf Sardinien und Korsika. Diese Zeit- 
sciirift. H. 1. p. 1. 

14* 
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Der Granit des Pelvoux ist bisweilen zerquetscht und ein Teil derjenigen 

Gesteine, die Termier (30) in den Grandes-Rousses als gneis granulitique be- 

scbrieben bat, darf wobl als granit ecrase (mylonite granitiqueJ betracbtet 'werden. 

Im Osten der Pelvouxinasse, zwiscben dem Durancetal und dem Tal von Eychauda 

(32) liegen die Berggipfel Eycbauda (2664 m), Prorel (2527 m) nnd Serre Cbevalier 

(2492 m), deren bochste Spitzen von einer nur 100 m macbtigen Lage aus kristal- 

linen Scbiefern von sericitiscbem und qnarzitiscbem Habitus gebildet vrorden. Bar- 

unter liegt eine polygene Breccie niit gerollten Blocken von Gneis, Glimmer- 

scbiefer und Triasqnarzit, deren Unterlage oberer Jura bildet. Am Serre Cbevalier 

sind die kristallinen Scbicbten untermiscbt mit Biotit- und Ampbibolitscbiefern 

und mit mebr oder weniger zerquetscbten und inylonitisierten, porpbyriscben 

Gneissen. 

Aucb sonst sind veranderte, gepresste und mylonitisierte Eruptivgesteine 

von vielen Stellen bescbrieben, obne dass ibnen aber eine Bedeutung fiir die 

Klarung des Gebirgsbaues zukame. Aus dem Brian9onnais ist nur ein ganz 

kleines Vorkommen von Granite ecrase siidlich des alien Mineralbades am Plan- 

de-Pbazy in der Nahe von Mt. Daupbin-Guillestre bekannt. Der Granit ist dort 

in seinem Habitus nocb recbt ■wobl erkennbar, docb ■wJrd er von Kiliax (31) als 

ein conglomerat porpbyrique dynamometamorpbise und als rocbe laminee be¬ 

scbrieben. 

Langs der nordalpinen Uberscbiebungen findet man an einer ganzen Reibe 

von Punkten mebr oder -w^eniger veranderte eruptive Gesteine, die durcb Decken- 

scbub verfracbtet 'vwurden, so die Granitinseln, die bei Taninges auf der Masse 

der Cbablaisbreccien lagern oder wie die Reste von Mylonitgranit am BoJgen und 

im Retterscb-wangertal im Allgau (34). Im Gebiet der Graubundner Uberscbie- 

bungen lassen sicb an der Basis der Klippendecke und der ostalpinen Decke mebr 

oder weniger zusammenbangende Scbollen von Rofnaporpbyr und Juliergranit 

nacbweisen, die alle stark mylonitisiert oder zu Reibungsbreccien verarbeitet zu 

sein scbeinen und stellenweise auf wenige Zentimeter zusammengepresst sind. 

Diese mylonitisierteu Scbollen lassen sicb vom Engadin und Scbams bis ins 

Ratikon und ins Allgau etwa 100 km weit (senkrecbt zum Streicben der Uber¬ 

scbiebungen) verfolgen und weisen alle Ubergange vom friscben unveranderten 

Gestein im Siiden zu den starksten Mylonit- und Triimmerbildungen im Norden 

auf (34). Aucb aus den Ostalpen und den Earpatben liegen lokale Beobacbtungen 

liber derartige Gesteine vor, nirgends aber kennt man bis jetzt im Alpengebiet 

Mylonitbildungen von ahnlicber regionaler Verbreitung und Bedeutung wie in 

Koi'sika oder Skandinavien, und es werden erst weitere Untersucbungen zu 

zeigen baben, ob diesen (mit Ausnabme Graubiindens) mebr lokalen Erscbeinungen, 

in gleicbem Masse tektoniscber Wert zukommt. 

In alien Gebieten und zu alien Zeiten, aus denen wir Uberscbiebungen und> 

mit ibnen immer in gleicber Weise verbunden, das Auftreten von inylonitisierten 

Graniten kennen, zeigt sicb bierdurcb die gleicbe, fiir das Wesen der Uberschie- 

bungen wicbtige Erscbeinung, die Eduard SuessI) mit folgenden Worten kenn- 

zeicbnet: „Bei jeder derDecken ist die urspriinglicbeAuflagerung 

der sedimentaren Serie auf eine bestimmte kristalliniscbe Unter- 

1) E. Suess: Das Inntal bei Nauders. Sitzungsber. d. Ak. d. Wissenscb. 

Wien. Okt. 1905. p. 704. 
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lage erkennbar“. An dem Auftreten der Mylonit-Granite, die wir als eine 

fast gleichartige Begleitersclieinung bei postsilurischen, mittelkarbonischen und 

jungtertiaren Gebirgsbewegungen kennen gelernt haben, sehen wir, dass die 

kristalline Deckenunterlage in sebr verschiedenartiger Weise durch die Bewegung 

der aufgelagerten Serie passiv in Mitleidenschaft gezogen worden ist. 

Es ist selbstverstandlich, dass granitische Mylonitbildungen lokal auch an- 

deren Griinden ihre Entstehung verdanken konnen, und es ware gewagt, allein 

auf das Vorkoinmen solcher Mylonite eine tektonische Gliederung durchzufiihren. 

Aus der Zusammenstellung der bis jetzt bekannten und untersuchten Vorkommen, 

die alle an Linien von grosster tektonischer Wichtigkeit gebunden sind, geht 

aber hervor, dass es sich bei Granit-Myloniten (granite ecrase, Kakirit, kata- 

klastischen Gesteinen etc.), meistenteils nicht um lokale Bildungen handelt, son- 

dern um eine Erscheinung von weitgebendem regionalem Wert, deren Be- 

deutung fiir die Tektonik nach dieser Richtung bin bisber fast unbekannt war 

und wobl aucb erst in Zukunft ibrem vollen Umfange nacb gewiirdigt werden wird. 

Ziisammenfasseiide tlbersiclit der neuereii Literatiir iiber 
die krymo-kaiikasi^clien Neogenablageriiiigeii. 

Von B. Spulski, Konigsberg i. P. 
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