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daher Herrn Dr. Krantz (Rheinisches Mineralienkontor in Bonn a. Rhein, Her- 

warthstr. 36) gebeten, einzelne Kaustobiolithe und eine ganze Sammlung in Ver- 

trieb zu nehmen.) 

Uberreste tertiarer Verwitterungsrinden in Deutschland. 
Yon H. Stremme (Berlin). 

In den letzten Jahren ist verschiedentlich die Ansicht geaussert worden, 

die zahlreichen Kaolinlager Deutschlands seien die Uberreste einer tertiaren Ver- 

witterungsrinde. Man hat sogar in der richtigen Erkenntnis der grossen Be- 

deutung, die das Verkalten des Eisens bei der Kaolinbildung hat, einen Gegensatz 

zwischen der Verwitterung der Jetztzeit und der des Tertiars zu erkennen ge- 

glaubt: Wahrend in der Jetztzeit und im Perm eine eisenfixierende Verwitterung 

statthabe bezw. gehabt hatte, unterschiede sich die tertiare Verwitterung durch 

ihre Auflosung und Fortftihrung des Eisens. Dieser Anschauung glaubte ich auf 

Grund langjahriger Beschaftigung mit der Kaolinfrage entgegentreten zu miissen. 

Da ich bei fast alien von mir untersuchten und bei den meisten kartierten Kaolin- 

lagern Deutschlands die Uberreste der tertiaren Braunkohlenformationen fand, da 

ferner in der Gegenwart unter Mooren eine rohkaolinahnliche Zersetzung der Ge- 

steine zu beobachten ist, so glaubte ich die Bildung der meisten Kaolinlagerstatten 

in Deutschland als eine durch kohlensaurefiihrende Moorwasser hervorgerufene 

Auslaugungserscheinung ansprechen zu miissen. In Deutschland spielen jedenfalls 

die durch auslaugende Kohlensauerlinge gebildeten Kaolinlagerstatten eine ge- 

ringere Rolle. Unter den im Abbau befindlichen ist mir personlicb bisher noch 

keines von sicher postvulkanischer Entstehung bekannt geworden. 

Wenn meine Annahme der rohkaolinbildenden Eigenschaften des Moorwassers 

richtig ist, dann miissten auch in anderen Formationen unter autochthonen Kohlen- 

lagern ahnliche Erscheinungen zu beobachten sein. Das ist in der Tat der Fall. 

Herr Gothan teilte mir freundlichst mit, dass die Liaskohle von Funfkirchen in 

Ungarn stellenweise einen Diorit in Kaolin umgewandelt habe. Nach Ansicht 

von Herrn Tannhauser ist der Neuroder Schieferton im Liegenden der dortigen 

Steinkohle durch karbonisches Moorwasser umgewandelter Diabas. Die Zer- 

setzungen des Melaphyrs im Liegenden der Steinkohle des Zwickauer Beckens 

sind jungst auf meine Veranlassung studiert und als kaolinartige erkannt worden. 

Nach einer freundlichen Mitteilung von Herrn Stutzer sind in den englischen 

Steinkohlenrevieren ahnliche Zersetzungen von Eruptivgesteinen zu beobachten. 

Uber andere alte Kaoline gedenke ich spater zu berichten. 

Einerseits sehen wir also in alien Formationen die Moorwasser kaolinisieren. 

Jedenfalls bedarf es einer Decke, die Wasser, Kohlensaure und eventuell redu- 

zierende organische Substanz an den Untergrund abgibt und die bis zu einem 

gewissen Grade den ausschlammenden und oxydierenden Atmospharilien den 

Zutritt zum Gestein verwehrt. In diesem Sinne sind die Kaolinlager nur mittel- 

bar als Oberflachenbildungen anzusprechen. 

Andererseits aber scheint mir der Nachweis gelingen zu wollen, dass wir 

auch im Tertiar in Deutschland an zahlreichen Stellen die Uberreste einer eisen- 

fixierenden Oberflachenverwitterung haben. 
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Wahrend der Tertiarzeit hat im Gebiete des Deutschen Reiches im Alt- 

tertiar iiberwiegend tropisches Klima, im Miocan subtropisches und im PJiocan 

weiter abkiihlendes geherrscht, und zwar nicht arides, sondern humides. Unter 

den Klimazonen der Jetztzeit sind die regenreichen subtropischen und tropischen 

ausgezeichnet durch lebhaft gefarbte Boden. Yielfach herrscht rote Eisenoxyd- 

t'arbe vor. Die Wanderung und Konzentration des Eisenoxydes ist eine ver- 

gleichsweise starke. Von Bohnerzen bis zu dicken Eisenkrusten z. T. mit hohem 

Mangangehalt sind alle Ubergange vorhanden. Das ausserste Stadium der tro¬ 

pischen Vervvitterung ist die genetisch noch immer nicht befriedigend er- 

klarte Lateritbildung, also die Zertrummerung der in den Feldspatresttonen 

anzunehmenden Bindung der Tonerde mit der Kieselsaure und die iiberwiegende 

Fortftihrung der letzteren. Wenn wir also im Tertiar nach Verwitterungsboden 

suchen wollen, so konnen wir solche in Form von Roterden, oberflachlich ver- 

breiteten Eisenkonkretionen, zumeist wohl von Brauneisen, und Laterit erwarten. 

Alle drei Formen sind in der Tat in tertiaren Ablagerungen Deutschlands 

vorhanden und alle drei einzeln auch schon wiederholt als Uberreste tertiarer 

Verwitterungsrinden gedeutet worden. 

In Norddeutschland hat Harbobt (7) tertiare Roterden beobachtet. Er 

schreibt dariiber: 

„An der Basis der Braunkohlenablagerungen sind zurzeit in den Gruben der 

Helmstedter Tonwerke blutrote, ausserordentlich fette, 1,5—2,0 m machtige Tone 

aufgeschlossen, welche von glimmerreicheren Schnitzen durchsetzt werden. . . . 

Diese Tone legen sich mit schwacher Diskordanz auf die Augulatenschichten 

auf. Sie werden iiberlagert von etwa 8—9 m weissen Braunkohlensanden. Uber 

diesen folgen 3—4 m rote, lateritartige Gesteine, miirbe Sandsteine mit tuffigen 

Zwischenlagen. Eine genauere, mikroskopische Untersughung steht zurzeit noch 

aus, ich beabsichtige eine ausfuhrliche petrographische Beschreibung dieser inte- 

ressanten Gesteine an anderer Stelle zu bringen. Das Hangende dieser Schichten 

bilden bis 5 m machtige, gelbliche Braunkohlensande“. 

Harbobt erwahnt dann weiter noch, dass nach Krusch in den altesten 

Tertiarschichten an der deutsch-hollandischen Grenze ebenfalls rote Gesteine auf- 

treten und ferner duich Gagel rote Gesteine aus eocanen Ablagerungen Jutlands 

bekannt geworden seien. Herr Professor Gagel hatte die Liebenswiirdigkeit, mir 

auf meine Anfrage betr. die roten Tertiartone das folgende mitzuteilen. „Auf- 

fallend rote Tone sind ein sehr charakteristischer Bestandteil unseres baltischen 

Eocans und lassen sich in fast alien (oder sehr vielen) mir bekannten Eocan- 

fundstellen beobachten. Direkt terrestrische Bildung ist wohl keiner dieser roten 

Tone, aber die Farbe ist so auffallend und vor allem ihre Wechsellagerung mit 

blauen (eisenoxydulgefarbten) Schichten, dass ich mich von vorneherein nicht 

des Gedankens habe erwehren konnen, es seien verschwemmte Laterittone, und 

ich habe diesen Verdacht auch publiziert (6). Ich beabsichtige langst, meine 

Vermutung auch analytisch nachpriifen zu lassen und hoffe, dass dies bald ge- 

schehen wird. Wundervoll sind diese roten Tone zu selien am Rogle Klint auf 

Fiinen, auf Aebelo, bei Kellinghusen, z. T. auch in Hemmoor. nicht ganz so 

schon auf Fehmarn und bei Uckermunde-Wolgast“. Wenn also auch in alien 

diesen Fallen in Norddeutschland Lateritvorkommen noch nicht analytisch nach- 

gewiesen sind, so wird man nicht ohne Wahrscheinlichkeit an z. T. umgelagerte 

Roterden, also Oberflachenerscheinungen denken konnen. Wahrend es sich hier 
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um alttertiare und zwar eocane Yorkommen handelt, sind in Westdeutschland 

ahnliche Bildungen aus jungeren Tertiarschichten bekannt geworden. 

Auf dem rheinischen Schiefergebirge sind Tertiarbildungen im grossen und 

ganzen sparlich vertreten. Eine Ausnahme machen hiervon die Senken, namentlich 

die Westerwaldsenke, in denen Tertiargesteine reichlich erhalten geblieben sind. 

Unter diesen sind Tonablagerungen haufig. Zumeist stehen die Tone in Ver- 

bindung mit der Braunkohlenformation und sind eisenarm und weiss, grau oder 

schwarz gefarbt. Aber es kommen auch rotgefarbte Tone vor. So werden in 

den Erlauterungen zu den Blattern Hadamar, Selters, Rettert, Herborn, Mengers- 

kirchen, Rennerod, Koblenz der geologisehen Spezialkarte von Preussen rote oder 

braunrote, auch braune und gelbliche Tertiartone erwahnt, die terrestrischer Ent- 

stehung sind. Besonders bemerkenswerte Angaben finden sich in den Erlaute¬ 

rungen zu Blatt Selters. Die rote Farbe des Tones ist stellenweise fortgeffihrt, 

so dass er graubraun, gelb oder blaulich gefarbt erscheint. Der Ton geht mehr- 

fach in der Flachenausdelmung allmahlich in Eisenstein iiber, der auch in Schniiren 

die Tonablagerung durchzieht, „Der Eisenstein ist meist gelbbrauner Toneisen- 

stein, seltener nussbrauner, zuweilen schieferiger Brauneisenstein oder lockerer, 

erdiger Eisenocker von gelber oder roter Farbe“. Manganerze kommen ebenfalls 

vereinzelt darin vor. 

Eisensteine von brauner, schwarzlicher oder roter Farbe kommen im 

Westerwald besonders haufig und in oft betrachtlicher Machtigkeit fiberall vor, wo 

Tertiarablagerungen, Tone, Sande, Kiese, den Stringocephalenkalk und den ober- 

devonischen Iberger Kalk bedecken. In den Erlauterungen zu Blatt Limburg 

heisst es auf Seite 20: Die tertiaren Ablagerungen von Brauneisenstein und Braun- 

stein fehlen kaum irgendwo, wo der Stringocephalenkalk von Tertiar bedeckt 

wird und stellen zwar meist nur sehr wenig ausgedehnte, aber doch oftmals sehr 

machtige Ausfiillungen unregelmassiger, trichter- oder schlottenformiger Yer- 

tiefungen im Ausgehenden des Kalkes dar“. Auch auf den Blattern Eisenbach, 

Klettenbach, Idstein, Mengerskirchen, Hadamar, Girod, Rettert, Schaumburg 

wurden solche Eisensteine fiber dem Stringocephalenkalk kartiert. So sind ferner 

von Dieffenbach (19) aus der Nahe von Giessen Eisen- und Manganerze von der 

Oberflache des Stringocephalenkalkes unter bunten Tertiartonen beobachtet worden. 

Aber nicht nur in den Lochern im Stringocephalenkalk (wenn auch liier am 

haufigsten) kommen Eisenerze vor, in den Erlauterungen zu Blatt Ems S. 33 

wird erwahnt, dass in rinnenformigen Vertiefungen der Schichtenkopfe des Grau- 

wacken- und Tonschiefers Eisenerze abgelagert seien, die aus der Yerwitterung 

eisenschfissiger Partien der genannten Gesteine herrfihrten. Auch als Bindemittel 

in den tertiaren Sanden und Kiesen kommt Brauneisenstein vor. In den Erlaute¬ 

rungen zu Blatt Selters werden die doitigen roten Tone und Eisensteine als „das 

Produkt der am weitesten fortgeschrittenen Zersetzung aus dem weitverbreiteten 

Yerwitterungsschutt des Westerwald-Basaltes“ angesprochen. Bisweilen scheint 

es sich bei den Eisensteinen um Raseneisenbildungen zu handeln, deren Material 

in Form von Karbonaten durch die tertiaren Moorwasser ausgelaugt und bei Zu- 

tritt der Luft wieder gefallt ist. So kommen auf Blatt Montabaur fiber kohligen 

Tonen weisse bis gelbe Sphaerosiderite vor, die teilweise in Brauneisenstein um- 

gewandelt sind und von kohligen Tonen wieder fiberlagert werden. Aber die 

Mehrzahl der Eisensteinvorkommen hat wohl kaum eine genetische Beziehuug 

zu den Kohlen. Sie sind z. T. von roten Tonen bedeckt und stehen in keinem 
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Zusammenhange mit der Braunkohle. Oft sind sie als Yerwitterungsprodukte der 

Schalsteine und in engem Zusammenhange mit diesem vorhanden. Auch kennt 

man im Bereiche der anderen deutschen Braunkohlenablagerungen entsprechende 

Eisensteinbildungen zumeist nicbt. Ferner liaben wir auf den Kalksteinen in solchen 

Gegenden von Siiddeutschland, wo die Braunkoklenbiidungen fehlen, die ent- 

sprechenden Konkretionen in den Bohnerzen. 

Auf den Hochiiachen des schwabisch-frankiscken Jura, auf dem Dogger- 

plateau in Deutsch-Lothringen und auf dem rheinhessischen Tertiarplateau 

finden sich bekanntlich in der tonigen oder tonigsandigen Tertiarausfiillung 

der muldenformigen Yertiefnngen, Schlotten, Spalten des Kalksteins die teil- 

weise manganreicken Eisenkonkretionen, deren konzentrisch-schalige, erbsen- 

bis bohnengrosse Ausbildung als Bohnerz bezeicbnet wird. Nach den in 

diesrjn Scbichten vorhandenen Fossilien ist das eocane, oligocane, miocane und 

selbst unterpliocane Alter von solchen Bohnerzbildungen festgestellt worden. 

Unter den Farben der Tone herrschen gelb, braun, grau und rot vor. Uber die 

Genesis dieser Erze sind sehr verschiedene Ansichten geaussert worden. Stelzner- 

Bergeat (11) geben hieriiber die folgende Zusammenstellung: „Gressly hat sie 

fur die Produkte vulkanischer Emanationen gliihender Dampfe, von Mineralschmelz- 

fliissen und eisen-, kalk-, kieselsaure- und schwefelsaurehaltigen Springquellen 

angesehen; auch Quiquerez glaubte an solche. Spaterhin hat man sie ganz 

allgemein auf das Zutun von Eisensauerlingen zuriickgeftikrt, wie dies schon 

BrongniAet und Thirpja getan hatten. Greppin hat zuerst auf die Schichtung 

der bohnerzfiihrenden Ablagerungen hingewiesen und die Erze fur Quellabsatze 

erklart. Noch in neuerer Zeit hat Grossotjvre die Bohnerzablagerungen von 

Berri als vulkanische Ergiisse schlammiger Massen gedeutet, in deren Gefolge 

mit Eisen, Kieselsaure und Gips beladene Mineralquellen zutage bracken. Das 

„siderolithische Phanomen“ soli am Ende der Kreidezeit begonnen (Bauxitbildung) 

und in der Tertiarzeit seine hockste Entwickelung erreicht liaben. Nach Defener 

waren die Bohnerze hauptsachlich aus Schwefelkieskonkretionen entstandene 

Pseudomorphosen. Als eluviale Bildungen hat van den Broeck die Bohnerze 

uber den Jurakalken erklart. Merle erblickt in dem minerai en grains des fran- 

zosischen Jura das Ergebnis einer eluvialen Entkalkung, halt aber die Bohnerze 

des terrain sideraxlithigne fur ahnlicher Entstehung wie Seeerze. (Stelzners An- 

sicht:) Man wird manche Bohnerzvorkommnisse als einen eluvialen Riickstand 

der Kalksteinverwitterung selbst, entsprechend der Bildung der Terra rossa, be- 

trachten diirfen. Aber wahrscheinlich stammt auch der „Letten“ der gescbich- 

teten Bohnerze nur der oberflachlichen chemischen Zerstorung des Kalksteines, 

und der Eisengehalt der Yerwitterungsresiduen mag sich durch eine Metathese 

zu den konkretionar-schaligen Eisenerzbohnen in ahnlicher Weise konzentiiert 

haben, wie die Losskindl im Loss entstanden sind.“ 

Tecklenburg (13), der sich ahnlich iiber die Bohnerze Rheinhessens ge¬ 

aussert hat, berechnete sogar, wenn der urspriingliche Kalkstein durchschnittlich 

ein Volumprozent Eisen- und Mangankarbonat enthalten habe, alsdann ein einen 

Meter machtiges und 30°/o Erze fiihrendes Bohnerzlager der Riickstand einer 

30 m machtigen Kalkbank sei. 

Aucb Lepsitjs (8a) fasst die Bohnerze und die Bohnerztone als unlosliche 

Reste des zerstorten Kalkgebirges auf. 

Eine etwas modifizierte Ansicht iiber die Entstehung der Bohnerze aussert 
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Walther (14) „Ein breiter Streifen barter Jarakalke zog sicb von der Schweiz der 

Donaulinie entlang bis nacb Regensburg, dessen kable Oberflache mit tiefen Regen- 

rissen (Karren) bedeckt wurde, die als offene Spalten galrnend in die Tiefe fiihiten. 

Sie sind oft mit einem urspriinglich roten (Terra-rossa) oder auch braunen Ton ge- 

fiillt, dessen boher Eisengehalt nicht nur in der charakteristischen Farbe, son- 

dern oft nocb in rundlicken Konkretionen von Bolinenform (Bohnerz) oder als 

traubige Uberzuge und Krusten erlialten ist. 

Man hat diese sonderbaren eisenreichen Tone, die friiher vielfach abgebaut 

wurden, auf die verschiedenste Weise erklart; bald als Absatze heisser Quellen, 

bald als Losungsriickstand des Kalkes. Doch ist ibre Entstebung viel leichter 

verstandlicb, wenn wir uns erinnern, dass im norddeutschen Eocan eine Schicht 

basaltiscber Ascbe eingeschaltet ist. Die vulkaniscbe Wolke, die sicb damals 

wobl von Schottland aus iiber Deutschland verbreitete, sehiittete natiirlich aucli 

auf dem Kalkplateau ibre scbwaizen, eisenreichen Aschen aus, und diese wurden 

durch den Wind besonders in den Spalten der Kalkfelsen zusammengefegt. Hier 

verwittern sie unter dem Einfluss des tropischen Klimas zu rotem Laterit, ihr 

Eisengehalt sammelte sicb zu bohnenformigen Konkretionen, und als das tropische 

Klima der feucbten Tertiarzeit sich allmablich immer mebr dem gemassigten 

Klima der Gegenwart naherte, verwandelte sicb der rote Laterit in braunen Lehm. 

Wie rasch diese Umwandlung vor sich gebt, konnte ich an zahlreichen Laterit- 

proben verfolgen, die ich im Jahre 1889 in Indien und Ceylon sammelte. Sie 

sind im Laufe von zwanzig Jahren in meiner Sammlung alle verandert, ibre 

karmin- und ziegelrote Farbe bat einem dunklen Braun Platz gemacbt und nichts 

erinnert mebr an die leucbtende Farbenpracbt der tropischen Yerwitteruugsprodukte. 

Die Spalten im Jurakalk wurden natiirlich nicht nur einmal geoffnet und 

mit Asche zugefullt. Dauerten doch die vulkanischen Ausbriiche in Deutschland 

durch die ganze Oligocan- und Miocanzeit an. Die jeweils auf der schwabisch- 

bayeriscben Hocbebene lebenden Tiere gerieten gelegentlicb in offene oder mit 

zahem Lateritlehm gefiillte Spalten, und ihre Knocben wurden darin wmnderbar 

konserviertL 

Dassjedenfalls nicht alle Bohnerztone mit den Roterden der tropischen und sub- 

tropiscben Gebiete iibereinstimmen, gebt aus den Untersucbungen hervor, die Fach (9a) 

auf Meigens Veranlassung an Roterden und Bohnerztonen angestellt hat. Zwei 

braune pliocane Bohnerztone von Nimburg und Emmendingen waren in Salzsaure 

wenig loslich, wahrend eine Roterde von Yolosca und eine solche von Neuguinea 

in Salzsaure fast vollig gelost wurden. Dagegen verhielten sich ein roter und ein 

weisser bis hellvioletter Bohnerzton aus dem Schweizer Jura wie die Roterden. 

Die Schweizer Tone sind alttertiareu Alters. Wir lraben also im Alttertiar die 

Zertriimmerung der Kaolinitmolekel wie heute in den Tropen und im Plioeiin die 

Erhaltung der Bindung zwischen Tonerde und Kieselsaure wie heute im gemas¬ 

sigten Klima. 

Nach alien diesen Ausfuhrungen ist wohl kein Zweifel, dass es sich bei 

den Bohnerzbildungen urn Oberflachenerscheinungen, um Boden handelt. 

Noch eine tertiare Yerwitterungsform ist aus dem Westerwalde zu erwahnen. 

die Bauxitbildung. In den Erlauterungen zu Blatt Mengerskirchen S. 20 findet 

sich die folgende Beschreibung des Materials der Eisenerzgrube Waldmannshausen. 

„Dasselbe tritt oberflachlich und nesterweise an der Grenze von Basalt und Grau- 

wacke auf und besteht aus rundlichen Knollen und Krotzen eines rot- bis gelb- 
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braunen, erdigen, in rotbrannen Ton eingebetteten Minerals, dessen Eisengehalt 

bis 30°/o und dartiber steigt. Dasselbe, ein Zersetzungsprodukt des Basaltes dar- 

stellend, wurde anfangs fur Toneisenstein gebalten, die Untersuchung ergab aber 

einen so hohen Gehalt von Tonerde, dass dasselbe als Bauxit angesprochen 

werden muss. . . . Wie sich spater zeigte und in den Erlauterungen zu den 

Nachbarblattern mehrfacb hervorgehoben worden ist, erscheint das Mineral in 

grosseren oder geringeren Mengen uber den ganzen Westerwald verbreitet.“ 

Bekanntlich finden sich die bauxitischen Ablagerungen nicht nur im Wester- 

walde, auch im Gebiete des Yogelsberges sind sie verbreitet und zwar eben- 

falls im Zusammenhange mit den im nordwestlichen und westlichen Teile des 

Vogelsgebirges vorhandenen Eisenerzlagern. Beyschlag (2) bat zwischen Eisen- 

erzen auf primarer und solcben auf sekundarer Lagerstatte unterschieden. Erstere 

sind in buntfarbige, nach Liebrich (8) und Munster (10) zum Teil bauxitiscbe 

Tone eingebettet, die nach der Tiefe zu noch Basaltstruktur erkennen lassen. 

Das Brauneisenerz fiillt Kltifte und Spalten iu den Tonen aus. Bauxit kommt 

in diesen auch in Gestalt kleiner Konkretionen vor. Die sekundar gelagerten 

Erze resultieren aus den primaren nach deren spaterem Transport durch fliessende 

Gewasser. Diese Lager sind unregelmassig gestaltet; oft fullen sie schtissel- 

oder trichterformige Einsenkungen aus. Ihre Oberflache ist unregelmassig wellen- 

formig und wird noch besonders charakterisiert durch das gerade hier haufige 

Auftreten von wohlgerundeten Bauxitgerollen, die in eine Kieslage einge¬ 

bettet sind. 

Schon Tasche (16 b), der Blatt Schotten der alten geologischen Karte von 

Hessen aufnahm, erkannte die Eisensteine des Yogelsberges als Zersetzungs- 

erscheinungen der Basalte. Nach ihm hatten Fumarolen die Zersetzung be- 

gonnen. „Spater iibten die atmospharischen Niederschlage in Yereinignng mit 

Kohlensaure ihr Recht aus“ und unter ihrem Einfluss bildeten sich |die Brauneisen- 

steine. Allerdings verwittern die Gesteine in der Jetztzeit an gleicher Stelle 

anders. Aber die Yerwitterungserscheinungen konnen auch nicht der Jetztzeit 

angehoren, da die Tone, Eisensteine und Bauxite vielfach von diluvialen und allu- 

vialen Ablagerungen bedeckt sind. 

Bauer (1) hat den sehr bemerkenswerten Vergleich zwischen Bauxit- und 

Lateritbildung getroffen. Schon ausserlich zeigen beide die grosste Ahnlichkeit. 

Auch mikroskopisch und in chemischer Hinsicht besteht Ubereinstimmung. Bei 

beiden kommen auch eisenreiche und tonerdearme neben eisenarmen und tonerde- 

reichen Bildungen vor. Die Eisensteinfiihrung ist ganz die gleiche. — Wie in 

den Tropen aber neben Lateriten und Lateritlehmen auch regelrechte Verwitte- 

rungslehme vorkommen, so hat auch Liebrich (8) Analysen von Yogelsbergtonen 

aus den Schichten der Bauxitlagerstiitten mitgeteilt, nach denen diese ebenfalls 

nicht als bauxitische Tone, sondern als Verwitterungslehme anzusprechen sind. 

Ein Unterschied, den Bauer hervorhebt, ist aber bisher noch zwischen den Late¬ 

riten und dem Bauxit des Yogelsberges bestehen geblieben. In Begleitung des 

Bauxites, meines Wissens1) hauptsachlich oder nur auf den sekundaren Lager- 

Ich habe die Bauxit- und Eisensteinbildungen des Yogelsberges auf 5 Be 

suchen mehr oder weniger eingehend studiert. Desgleiehen sind mir die Eisen¬ 

steinbildungen des Westerwaldes und siiddeutscheBohnerzablagerungen aus eigener 

Anschauung bekannt. 
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statten, kommen Hornsteinknauern vor, die in Lateriten bisher noch nicht nach- 

gewiesen sind. Bauer war geneigt anzunehmen, dass man in Lateriten wohl 

auch solche Knauern finden werde, wenn man nur in der richtigen Weise 

danach suche; nach seiner Ansicht seien die Knauern nichts anderes als die bei 

der Bauxitbildung aus dem Basalt ausgelaugte Kieselsaure. Konnten nicht doch 

noch andere Faktoren die Kieselsaureknollen geliefert haben? Im Bereiche des 

Vogelsberges sind auch Braunkohlen vorhanden, die ja stets Hornsteinbildungen 

aufweisen. (Endell hat kiirzlich sogar eine tjberlagerung von Braunkohle, nach 

seiner Ansicht autochthoner, liber bauxitfuhrendem Ton von Wolfersheim bei 

Friedberg bescbrieben. Da moglicherweise durch diese Beobachtung ein wert- 

voller Fingerzeig fiir die Bauxitbildung gegeben sein konnte, so habe ich Endells 

Angaben liber die vermeintliche Autochthonie der Lagerstatte an Ort und Stelle 

nachgeprlift, aber gefunden, dass es sich um sekundar allochthone, unreine 

Rieselkohle handelt, der jedes Merkmal der Autochthonie fehlt. Unter. der 

antochthonen Kohle des Biidinger Waldes scheint andererseits Bauxit zu 

fehlen. Wenigstens habe ich bei wiederholten Besichtigungen vergebens dar- 

nach gesucht, ebenso auch der mit dem Abbau der Kohle beschaftigte Be- 

triebsfiihrer Wagner.) Die Hornsteinknauern konnten sehr wohl der Braun¬ 

kohle ihre Entstehung verdanken. Im einzelnen waren aber hier noch viele 

Untersuchungen zu leisten: Sind die den Bauxiten benachbarten Wetterauer 

Kohlen alle sekundar allochthon? Wo ist dann ihre urspriingliche Lagerstatte? 

1st die Kohlenbildung gleichalterig mit der Bauxitbildung oder, da im Siiden des 

Vogelsberges zwar Kohle, aber kein Bauxit auftritt, jiinger? Gehort event, die 

Bauxitbildung in einen alteren Abschnitt des Tertiars mit tropischem Klima und 

die Kohlenbildung in einen jiingeren mit subtropischem oder gemassigtem? Oder 

kann das Fehlen des Bauxites im Siiden auf starkere Erosion und Denudation 

dieses Teiles zuriickgefuhrt werden ? Fragen, die wohl erst die noch fehlende 

Kartierung des Vogelsberges auf den Messtischblattern beantworten wird. Es 

braucht die ungleiche Verteilung des Bauxites am Vogelsberge nicht gegen die 

Entstehung des Bauxites als eineslateritischen Verwitterungsproduktes zu sprechem 

wie Munster (11) meint. Munster hat sich der Annahme von Chelius (3) ange- 

schlossen, nach der die Eisensteinlagerstatten samt den Bauxiten, da sie sich in 

der Hauptsache in auffallend geraden Linien, namlieh in ziemlich gerade ver- 

laufenden Abschnitten des Seen- und Ohmtales angeordnet fanden, postvulkanischer 

Entstehung seien. Munster denkt namentlich an heisse Quellen. Aber aus 

Munsters Karte und Profilen geht eher hervor, dass die vorhandenen Eisenstein- 

lager sich in den Talern dieser kleinen Bache als letzte Uberreste einer einst 

grosseren Decke vor der Erosion und Denudation des Tertiars und des Diluviums 

gehalten haben, wahrend die fortgeschwemmten Verwitterungsprodukte der Um- 

gegend zum Teil das Material der sekundaren Lager Beyschlags geliefert haben 

konnten. Immerhin scheint gelegentlich bei postvulkanischen Prozessen eine 

lateritartige Zersetzung beobachtet worden zu sein. F. W. Clarke (4) berichtet 

liber eine mir unzugangliche Arbeit, die dieses beweisen soli: „W. Maxwell, 

describing the red soils of the Hawaian Islands, which are derived from lavas by 

the action of volcanic acids, points out their similarity to laterite.“ 

Fiir Bauers Ansicht, dass die Bauxite des Vogelsberges den Lateriten der 

heutigen Tropen entsprechen, lasst sich jedenfalls anfiihren, dass wir auch 

sonst, wie die vorstehende Besprechung gezeigt hat, in Deutsch- 
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land weit verbreitete tiber reste einer an tropische und sub- 

tropische Yerhalfcnisse erinnernden, tertiaren Verwitterungs- 

decke, also von tertiaren Boden haben. 
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