
II. Besprechungen. 

A. Unter der Redaktion der Geologisclien Vereinigung. 

tlber paralische und limnische Kohlenlager und Moore. 
Von^H. Stremine. 

.2® 

1. Die Kohlenlager. 

In der Explication de la carte geol. de la France I S. 506 hebt 
Elie de Beaumont einen wichtigen Unterschied in den Ausbildungs- 
formen der Steinkohlenformation hervor, nach dem sich zwei Typen 
aufstellen lassen: der eine, raumlich beschrankte, sei in abgeschlossenen 
Bassins entstanden, der andere, sehr ausgedehnte, an Meereskiisten. 
Jener Typns habe dalier einen mediterranen oder lakustren, dieser 
einen pelagischen Charakter. (Cit. nach Naumann [14]). 

Naumann hat diese Einteilung in sein Lehrbuch der Geognosie 
hbernommen, aber die Bezeichnung in limnisch anstatt mediterran oder 
lakuster und marin oder paralisch anstatt pelagisch umgewandelt. 
„Fiir viele, und man kann wohl sagen, fiir die ausgedehntesten nnd 
machtigsten Ablagerungen der Steinkohlenformation hat wenigstens 
die anfangliche Ausbildung anf flaehem Meeresgrunde -langs der 
Kiisten ehemaliger Kontinente und Inseln stattgefunden, weshalb sie 
namentlicli in ihren unteren Etagen gewisse Gesteinsschichten und 
eine Menge von organischen Gberresten umschliessen, welche dieser 
marinen Bildungsweise entsprechen. Andere und gewohnlich be- 
schranktere Ablagerungen sind dagegen in Landseen oder in Siiss- 
wasserbassins zur Ausbildung gelangt.a Beispiele des paraliselien 
Typus sind die Kohlenreviere Englands, Irlands, Belgiens, West- 
falens, Russlands und Nordamerikas !); des limnischen Typus die zahl- 

b Auch die karbonischen Kohlenlager von China, die mit marinen Schichten 
wechsellagem, sind paralisch (Loczy 11). 
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reichen Steinkohlenbassins des inneren Frankreich, von Sachsen und 
Bolnnen. Oberschlesien gehort zu jenem, Niederschlesien zn dieseim 

Die verschiedene Bildungswe se bringt grosse petrographische 
und palaeontologische Unterschiede hervor. „In manchen lim- 
nischen Kohlenbassins ist die ganze Formation mit bedeuten- 
den Ablagerungen sehr grossttickiger, bald monogener, bald poly- 
gener Konglomerate Oder Breccien eroffnet worden, deren Frag- 
mente und Gescliiebe gewohnlich nicht sehr weit zugeftihrt sind, 
sondern von den nahe dabei anstehenden, alteren Formationen ab- 
stammen. Diese groben klastischen Gesteine, welche als eigent- 
liche Grundkonglomerate die tiefste Etage jener Bassins konstitu- 
ieren, sind meist sehr machtig, oft recht undeutlich gesehichtet, um- 
schliessen, mit Ausnahme von seltenen Stammteilen grosserer Pflanzem 
gar keine organischen Uberreste, enthalten in der Regel noch keine 
Kolilenfloze und gehen durch fortwahrende Verfeinerung ihrer 
klastischen Elemente in groben Sandstein fiber, mit welchem sie auch, 
zumal in ihren oberen Teilen nicht selten wechsellagernd verbunden 
sind“. Als Beispiele solcher Konglomeratablagerungen ftihrt Nau- 
manx Niederschlesien, Mahren, Frankreich (z. B. Aveyron, Ste. Etienne, 
Epinac) an. Dagegen zeigt das limnische Dohlener Bassin bei Dresden 
fast gar keine Konglomeratbildungen; manchmal tritt das Konglomerat 
auch erst als mittlere, ja selbst als oberste Etage auf. .,In den 
paralischen Steinkohlenbassins gehoren die Konglomerate zu den 
minder hauligen Erscheinungen, und, wenn sie vorkommen, so sind 
es meist kleinstuckige, und vorwaltend aus stark abgerundeten Ge- 
rollen von Quarz, Lydit, Kieselschiefer und anderen kieseligen Ge- 
steinen bestehenden Varietaten, also eigentliche Kieselkonglomerate 
mit nuss- bis eigrossen Gerollen, (Westfalen, Belgien, Millstonegrit 
in England, am Donetz in Russland, Pennsylvanien, Maryland)". 
An Stelle der Konglomerate wiegen hier Sandsteine, Grauwacken 
und Schiefer vor. Kalkstein tiberwiegt ebenfalls in der paralischen 
Steinkohlenformation und ist in der limnischen selten. Dolomit, Gips 
und Anhydrit sind ganz der paralischen angehorig. 

Auf die angedeuteten palaontologisclien Unterschiede zwisclien 
paralischen und limnischen Flozen scheint Naumann nicht nalier ein- 
gegangen zn sein. 

Naumanns Unterscheidungen und Bezeichnungen sind spater in 
andere zusammenfassende Werke iibergegangen z. B. in die von 
Daxnenberg (Geologie der Steinkohlenlager), Frech (Lethaea), Haug 

(Traite de Geologie), v. Hauer (Geologie der ost.-ung. Monarchie), 
Kayser (allgemeine Geologie), Neumayr (Erdgeschichte), Suess 

(Antlitz der Erde), Walther (Geschiclite der Erde und des Lebens) 
in anderer Form auch von Chamberlin-Salesbura^ (Geology II). Wah- 
rend die Yerfasser zumeist nur kurz referieren, hat namentlich Frech 

neue Gesichtspunkte hinzugebracht. Frech (5) betrachtet die Be- 
ziehungen zwischen der Page der Gebirge und der Beschaffenlieit 
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der Kohlenfelder. „Wieweit die karbonische Faltung den Fazies- 
cliarakter nnd die Machtigkeit der Kohlengesteine beeinflusst, zeigt 
sicli am klarsten in Schlesien (siehe Tabeile). 

Obersciilesien Niederschlesien 

Westfalische Entwickelung 

Im unteren Teile p a r a 1 i s ch. (Marine 
Einlagerungen). Im oberen limnisch 

Faltung ober- oder postkarbonisch 

Ausserordentliche Machtigkeit der Sat- 
telhoze (bis 16 m) 

Konglomerate mittelkornig (z. B. Konigs- 
grube, Gemengteile von 3—4 cm Dm) 

Keine roten Sandsteine 

Keine Eruptivdecken 

Sclilagende Wetter fast fehlend 

Saarbrticker Entwickelung 

Limnisch (keine marinen Einlage¬ 
rungen) 

Faltung iutrakarbonisch 

Mittlere Machtigkeit der Kohleniioze 
vorherrschend 

Machtige grobe Konglomerate (Grosses 
Mitt-el von Waldenburg) 

Rote Sandsteine (Ottweiler taubeFazies) 
verbreitet) 

Eruptivdecken im mittleren und oberen 
Teile des Oberkarbon machtig 

Schlagende Wetter haufig 

Die rote oder Rozleere Sandsteinfazies deutet auf das Vor- 
handensein klimatischer Verseliiedenheiten (Trockenheit oder hohere 
Warmegrade) bin und ist daher auf die alten Gebirge (Waldenburg- 
Schatzlar; Saarbrticken und die kleineren Becken) beschrankt. In 
dent gleichmassig feuchten ozeanischen Klima der paralischen Floz- 
bildungen Nordeuropas (Oberschlesien-England) felilt diese taube Aus- 
bildung ganzlicli. Konglomerate nichtmarinen Ursprungs weisen auf 
Deltabildung, Wildbache und Nahe der Gebirge hin. Das Uberwiegen 
desselben in Niederschlesien und den iibrigen limnischen Kohlenge- 
bieten ist daher ebenso erklarlich, wie das Zurucktreten der Kon¬ 
glomerate und die geringere Korngrosse derselben in Obersciilesien: 
hier wachst die Machtigkeit der klastischen Sedimente mit der An- 
naherung an das Gebirge von 1—2000 bis auf fiber 5000 m, wall rend 
die Machtigkeit der an Ort und Stelle gewachsenen Floze unverandert 
bleibt. Die Sattelfloze schwellen sogar im O. und NO. in Kussiseh- 

*Polen (bei Sosnowitz) am maehtigsten (bis auf 18 oder 20 m) an; 
die zu diesem geologisclien Horizont gehorenden Sandsteine und 
Tone besitzen liingegen im NO. nur etwa ein Zehntel der Machtig¬ 
keit, welclie sie im Westen des Industriebezirkes bei Zabrze und 
Ivonightitte erreichen. Mit der Entfernung von dem alten Hochge- 
birge nimmt die Masse der von demselben stammenden Zerstorungs- 
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produkte ab (im Westen liegen 100—120 m, im NO nur 14 m zwischen 
clen beiden machtigsten, liberall nachgewiesenen Sattelflozen).“ 

Die floristischen Unterschiede der beiden Grnppen der karboni- 
schen Steinkohlenlager liaben kurz Potonie (18) und ausfiihrlicher 
Gothan (7, 7 a) beleuchtet. (Gothan): „Die paralischen Reviere des 
variscischen Bogens (Valenciennes bis Oberschlesien) zeigen verschie- 
dene floristische tlbereinstimmnngen, die sie im Gegensatz zu den 
Binnenrevieren bringen. Am auffalligsten ist das Verhalten der 
Lonchopteris-Arten, die sicli um die haufigsten Arten L. Bricei und 
rugosa gruppieren. Sie sind in alien paralischen Revieren des varisci- 
schen Bogens in gewissen Schichten vorhanden, und zwar sehr 
haulige Fossilien, die man schon wegen der Maschenaderung nicht 
iibersehen kann. Im Saarrevier und Zwickauer Becken findet sich 
keine Spur dieser Pflanzen; nur im Niederschlesiscli-Bohmischen 
Binnenbecken treten sie auf, wahrscheinlich wegen der liberaus grossen 
Nahe des (paralischen) Oberschlesischen Reviers“. Als andere Charakter- 
pflanzen paralischer Reviere konnen Neurodontopteris obliqua und 
Sigillaria Boblcigi bezeichnet werden. 

Andererseits sind die Binnenreviere durch die ganz enorme 
Entwickelung neuropteridischer Maschenfarne, der Linopteris-Arten, 

gekennzeichnet. Cingularia typica und Annul aria pseudostellata, 

Alethopteris Davreuxi, Neuropteris tenuifolia, Sphenophyllum myrio- 

phyllum, Ovopteris Goldenbergi bevorzugen alle das limnische Saarrevier 
Oder konnnen dort allein vor. 

Als Lokalpflanzen ftir Niederschlesien werden Lonchopteris con- 

Jugata, Ovopteris Schumanni und Equisetites mirabilis genannt. 
Gothan deutet an, dass die Meeresnahe und Meeresferne, die auf 
die Luftfeuchte in der damaligen Zeit ebensogut ihren Einfluss ge- 
aussert liaben wird wie heute, die Unterschiede bedingt liaben 
dtirfte. 

Wenn wir die von Elie de Beaumout und Naumann begonnenen 
und von Fkech und Gothan geforderten Unterscheidungen zwischen 
paralischen und limnischen Flozen der Steinkohlenformation zu- 
sammenfassen, so konimen wir zu folgenden Delinitionen: Die 
Bez eichnungen paralisch und limnisch werden von den 

Autoren nicht zur Unterscheidung einzelner F1o z e , 
-sondern von Flozregionen gebraucht. Die paralischen 
Flozregionen sind in der Nahe des Meeres entstan- 
den. Zwiscli enla gerunge n mariner Schichten zeigen, 
dass die Moore, aus denen die F1 o ze entstanden, oft 
vomMeeretiberflutet wurden. Die meisten paralischen 
Reviere wurden s c lilies si ich — um einen FuECH’sclien 
Au s dr uck zu gebra uchen— deni Me ere endgtiltig abge- 
wonnen, sie werden also nicht von unmittelbar fo 1 gen- 
d e n marine n Schichten tiber lager t. Uber mane he wie 
dierussischen transgrediert das Meer j e doc h endgii 11ig. 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



II. Bespreclmngen. 17 

Die Meer esnahe der paralischen Reviere becLingt feuchtes 
Klima, auf dessen Einwirkung wohl die floristischen 
Unterschied e gegeniiber den limnischen ziirtickznfiiliren 
sind. 

Die limnischenFlozregionen s t e h e n m i t demiMee r e 
in k eine in Zusammenhange, sondern sind allseitig vom 
Lande nmgeben. Bei diesen werden floristische Merk- 
wiirdigkeiten auf die Meeresferne zurtickgeftihrt. 

Die Rotfarbung der Sedimente und die Konglomeratbildungen 
sind vielleicht nur ftir die karbonisclien Moortypen als Unterschei- 
dnngsmerkmale zu betrachten. 

Die Kohlenlager der jiingeren Formationen sind zumeist nielit 
mit Rticksicht aul ibre Lage zum Meere bezeichnet worden, wie es 
von alters her mit den karbonisclien Kolden geschehen ist. Die 
Floze des Rotliegenden in Schlesien, Bohmen, Mahren, Sachsen, 
Thtiringen und ini Saarrevier sind ausnahmslos zu den limnischen 
zu reclinen. Ebenso die franzosischen (Frech 5 a). Machtige K011- 
glomerate und rotgefarbte Sedimente sind ftir die im Zusammenhang 
mit den Kohlen stelienden Rotliegendscliichten vielfach charakte- 
ristisch. Die Glossopteris Kohlen von Neustid wales und von Kaschmir 
sind paralisch (Koken [9 a]). 

Die Kohlen der Ekkaschichten von Stidafrika (Hatch und 

Corstorphine [8]) dtirften limnisch sein. 
Die Triaskohlen von Australien (Basedow [1]) scheinen limnisch 

zu sein. Wahrscheinlieh ebenso diejenigen von Virginien. 
Die Lettenkohle in Suddeutschland und von Lunz konnte paralisch 

sein. Mit Sicherheit ist es die Rhatkohle in Schonen. Nacli Nathorst 

(13) wird sie von einer marinen Bank mit Pullastra iiberlagert. 
Dartiber folgen pflanzenfuhrende Schichten; liber diesen abermals ma¬ 
rine, die schon zum Lias gestellt werden; dann nochmals eine Stiss- 
wasserschicht mit Cyclas, wieder mehrere marine Banke, zum Schluss 
eine pflanzenfuhrende Scliicht. 

Die Liaskohle von Funfkirchen in Ungarn ist paralisch. In 
ihren Hangendschichten treten Kalke mit Cardinien, Gryphaea usw. 
auf. (Peters [17]). Am Kaukasus linden sich ebenfalls Liaskohlen 
mit marinen Schichten wechsellagernd. (Lap pa rent 10]). Audi die 
Doggerkohle von Yorkshire in England diirfte paralisch sein. 

Die altkretazischen Deisterkohlen sind paralisch; sie werden von 
marinen Schichten iiberlagert. Ebenso die zahlreichen Kohlenlager 
der Laramieformation in Nordamerika, die konkordant auf marine 
Schichten folgt und zum Teil ebenfalls noch marin, zum Teil brackisch 
und zum Teil limnisch entwickelt ist (Chamberlin u. Salisbury [4]). 

Yon den Tertiarkohlen der Vereinigten Staaten (Chamberlin u. 

Salisbury [4]) sind die Eocankolilen von Alabama, Texas, Alaska, 
die mit marinen Schichten wechsellagern, paralisch. LTnter den 
deutschen Braunkohlenbildungen gehoren die alttertiaren Kohlen 

Geologisclie Rundschau. II. 2 
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samtlich, von den mozanen die norddeutschen zu den paralisehen 
(StrEmme [23]). Nach Penck (16), Mordziol (13) und Hiegel (4 b) 

sind auch die rheinischen Braunkohlen als paralisch zu betrachten. 
Sie sind nicht in von Gebirgen umsehlossenen Binnenbecken, sondern 
anf einem zuin Meere offenen Festlande und nicht allzuweit vom Meere 
entfernt entstanden. 

Als limnisch sind die nach dem Abbruche des siidlich vom Erzge¬ 
birge gelegenen Landstriches gebildeten Braunkohlenlager zu bezeich- 
nen. Sie entstanden in einer rings von Gebirgen umsehlossenen Senke. 

Die fossilen Torflager Hollands hat Goeppert (zit. nach Dannen- 

berg [4 a]) als Analoga der paralisehen Floze erkannt. 

2. Die Moore. 

Wahrend von den Kohlenlagern wenigstens die karbonischen 
iminer wieder unter dem Gesichtspunkte der Lage zum Meere be- 
trachtet wurden, scheint dies mit den Mooren bisher wenig geschehen 
zu sein. Fruh (6) gruppierte die Moore nach den allerverschiedensten 
geographischen Kennzeichen. Auch die Nahe desMeeres wurde hierbei 
beriicksichtigt. So untersclieidet Fruh Meer- oder Brackwassersiimpfe 
von Siisswassermooren. Aber jene haben keine Torfbildung, scheiden 
also tur den Vergleich mit den Kohlenlagern vollig aus. Die Stiss- 
wassermoore werden wieder eingeteilt nach der Wasserzufuhr in 
Grundwasser-, Quellmoore, Inundationsmoore in Kalkgebieten, Fluss- 
moore, lakustre oder limnische Moore und terrestrische oder supra- 
aquatische Moorbildungen. Unter den lakustren oder limnischen 
Mooren werden Seen mit Moorgtirtel, Moorseen und verlandende 
Seen verstanden. Hier ist „limnisch“ also in durchaus anderem 

Si line gebraucht. 

Die Moore werden nach Potonie eingeteilt je nachdem das 

stagnierende Wasser, in dem sie stehen, nahrstoffreich oder nahr- 
stoffarm ist, hauptsachlich in Flach- bzw. Hochmoore. Das nahr- 
stoffarme Wasser der Hochmoore ist uberwiegend atmospliarisches. 
Damit sich solclies erhalten kann, bedarf es eines gewissen Tempe- 
raturminimums und einer gewissen Luftfeuchtigkeit. Die Bildung 
von Hochmooren ist also von klimatischen Bedingungen abhangig. 
Im subtropischen und tropischen Klima kommen sie nicht vor. Sta- 
gnationen von nahrstoffreichem Wasser (in der Hauptsache Grund¬ 
wasser) sind dagegen nicht an Temperaturminima, sondern nur an 
humide Regionen gebunden. Sie kommen in alien humiden Klima- 
zonen vor, in denen Wasser als Fliissigkeit Bestand hat, und stehen 
uberwiegend in tal- oder beckenformigen Vertiefungen des Bodens. 
Dagegen sind die Stagnationen des nahrstoffarmen (zumeist atmosphari- 
schen) Wassers nicht durch bestimmte Gelandeformen bedingt. Nicht 
jedes stagnierende nahrstoffreiche Gewasser ist die Statte einer Flacli- 
moorbildung. Die Wassertiefe muss so sein, dass stagnierendes 
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Wasser liebende oder vertragende Landpllanzen einen Wurzelboden 
linden. 

Fitr einen Vergleich mit den Kohlenlagern vom Tertiar rtick- 
warts schalten die Hoclnnoore vollig aus. Weder kennt man im 
Tertiar oder frtiher fossile Sphagnen, die in erster Linie die Hoch- 
moortorfbildner sind. Noch hat sich naehweisen lassen, dass Kohlen- 
lager als Moore in einer Lage gebildet sind, in der sie nnr von 
atmospharischem Wasser gespeist sein konnen. Bei dem Aufsucken 
von limnischen und paraliselien Mooren mtissen wir uns also auf die 
FI achmoore beschranken. 

Dannenberg (4 a) und Haug (9) vergleichen die paraliselien 
Kohlenlager mit dem Great Dismal Swamp an der Grenze von 
Virginien und Nordkarolina in den Yereinigten Staaten. Dieser liegt 
dem Meere so nalie und so wenig liber dessen Spiegel, dass eine 
Senkung der Kliste urn einige Meter hinreichen wiirde, ilm unter den 
Meerespiegel zu bringen. 

In der Tat linden wir an der atlantischen Kliste von Nord- 
amerikaparalischeFlachmooreundzwaringrosser Zahl. Shaler(20, 20a) 
liat diesen Mooren mehrere eingehende Beschreibungen angedeilien 
lassen. Ausserdem sind in Einzelabhandlungen noch die Moore des 
Staates Maine von Bastin und Davis (2), die des Staates Neu-Jersey 
von Parmalee und Me Court (15) behandelt worden. Die geologischen 
Karten der U.S. Geological Survey geben manehe Einzelbesclireibungen 
aus den verschiedenen Distrikten. 

Von Shaler’s Ubersichten liber die Torfmoore Nordamerikas ver- 
dient namentlich die kurze in den Mineral Resources 1894 ausfuhrlieli 
zitiert zu werden. Diese ist mit besonderer Beriicksichtigung der nutz- 
baren Torflager gesclirieben. Als solche seien nicht die reinen Hoch- 
moore mit Moosen und auch nicht die Rohrichte mit Sehilf, sondern 
die „Seemoore“, die also durch Verlandung steliender Gewasser ge¬ 
bildet sind, anzusehen. Auf diese ninimt Shaler's Beschreibung in 
erster Linie Riicksicht. Demnacli betreffen seine Angaben liber die 
Verbreitung in erster Linie Flachmoore oder wenigstens ehemalige 
Flachmoore. Diese scheinen sich in Nordamerika bis zum Polar- 
kreise auszudehnen; ihre betrachtlichste Entwickelung liegt in der 
Region der ostlichen Glazialgebiete der letzten Eiszeit. Eine Linie 
von der Kliste des Atlantik im slidlichen Neu-Jersey westlich 
durch Pennsylvanien, Ohio, Nord-Indiana, Nor d - Illinois, Zentral- 
Wisconsin und Ost-Minnesota durchschneidet ungefS.hr jenen nord- 
ostlichen Teil der Yereinigten Staaten, in dem Torflager haulig vor- 
kommen. In diesen Staaten und in den angrenzenden Teilen von 
Canada sind, wie Shaler ausdrlicklich feststellt, hauptsachlicli 
Seemoore (lake-bogs) vorhanden, und zwar gebildet in Hohlformen, 
die unter dem Eise der letzten Eiszeit entstanden. Hoclnnoore 
(climbing bogs) kommen hauptsachlicli in Ost-Maine vor. Auch in 
den westlichen Teilen von Neu-England und im nordostlichen Neu- 
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York sind sie vorhanden. In dem Gebiete ostlich vom Michigan-See 
trat nach dem Riickzuge des Eises eine Hebung des Landes im Norden 
bis zur jetzigen Hohe ein. Dadurch trat in gewissen Teilen von Neu- 
England, namentlich im ostlichen Massachusetts, eine Yerminderung 
des Gefalles einiger Fliisse ein, wodurch deren Wasserflache eine 
betrachtliche Ausdehnung erfuhr. Jetzt sind diese vermoort. Audi 
in Neu - York scheinen Torflager unter ahnlichen Umstanden ent- 
standen zu sein. (Fur diese Fliisse trat also eine positive Yer- 
scliiebung der Erosionsbasis ein.) In Gebirgen, in denen die Fliisse 
erodieren, sind Moore selten. Aueh in den glazialen Hohlformen 
stelit hier zumeist kein Wasser. Wo die Oberflache sich einer Ebene 
nahert, sind Becken, die sich in Moore verwandeln, nicht ungewohn- 
lich, aber nur in den Distrikten, in denen das Schwemmland machtig 
ist. Nicht nur in den eigentlichen Becken, sondern wie z. B. in Michi¬ 
gan aucli hinter Moranendammen, Endmoranen. 

Langs der Kliste von Neu-Jersey hat die Senkung des Landes, 
die durch einige Jahrtausende (wahrscheinlich 1—3 Fuss im Jahr- 
hundert) angehalten hat, die Uberflutuug alter Taler verursacht. 
Jetzt sind diese zum Teil vom Seewasser, zum Teil vom Flusswasser 
eingenommen. Hier sind neben marinen Slimpfen auch Torfmoore 
entstanden. Sudwarts langs der Kliste des Atlantik bis in die zen- 
tralen Teile von Florida hat eine Senkung der Klistenlander, die 
der von Neu-Jersey ahnlich ist, stattgefunden. In den warmeren 
Klimaten ent wick ein sich die Torflager nicht eben so gut wie unter 
ahnlichen Bedingungen in den hoheren Breiten. Die Torfe scheinen 
im allgemeinen mehr Asche zu haben und sind daher in den meisten 
Fallen als Brennmaterial unbrauchbar. Sie haben jedoch mehr Wert 
fur die Diingerbereitung als die weiter nordlich vorkommenden. 
(Wahrscheinlich handelt es sicli bei diesen „Torfen“ liaufig urn Faul- 
schlammbildungen, die bei der Verlandung den Mooren vorangehen.) 

In den Talern der grossen Fliisse, z. B. des Mississippi, sind 
Moraste vorhanden, die von Bauintrlimmern und freiem Flussschlamme 
erfiillt sind. Auch diese allochthonen Ablagerungen bezeichnet Shaler 

als „Torfu, doch ist deren Ahnlichkeit mit den autochthonen gering. 
Westlich vom Mississippi werden Moore seltener. Yon West- 

Texas nordwhrts bis zur kanadischen Greuze und nach West-Minne- 
sota konnen geringe Torfmengen gefunden werden, sparlicli auch 
weiter westlich. Aber selbst in den westlich vom Mississippi gelegenen 
Glazialgebieten sind Torflager von einigem wirtschaftlichem Werte 
nicht liaufig. (Hier liegen die gut entwasserten Hochplateaus ostlich 
der Felsengebirge.) 

Am reichsten an Mooren hinsichtlich Zahl und Flache ist der 
ostlich der Berkshire Hligel und der Griinen Berge gelegene Teil 
von Neu-England und zwar dank der reicli zerschnittenen Land- 
oberflache. Der Gegensatz zwischen diesem Gebiete und den Teilen 
des Staates Neu-York, die ein ahnliches Klima haben, zeigt die Be- 
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deutung der topograpliischen Bedingnngen fur die Moorbildung. In 
Nen-England sind auf der gleichen Flache wenigstens fiinfmal soviel 
Moore vorhanden wie in Nen-York mit seinem horizontal gelager- 

ten Boden. 
Allgemein zeigt sich ini Osten der vereinigten Staaten, dass die 

Machtigkeit nnd Yerbreitung des Tories mit der Entfernnng von der 

Ivtiste abnelimen. 
Soweit Shalers grossziigige tlbersicht. Am klarsten tritt aus 

dieser der Typus der paralischen Moore hervor, der an der ganzen 
Ostkiiste der Vereinigten Staaten verbreitet ist. Der flaelie Kiisten- 
strich, auf dem keine Erosion, scndern Ablagerung stattfindet, zeigt 
von Maine bis Georgia eine Senkungskiiste, auf der die Fliisse und 
Grundwasser Riickstau erfahren, so dass Hohlformen des Gelandes 
uberschwemmt werden. In den so entstandenen stagnierenden Ge- 
wassern hat die Torfbildung stattgefunden. In Florida wird der 
grossere Teil des Landes zum Westen und Siiclen in den Golf von 
Mexiko und die Floridastrasse entwassert. Diese Kiistenstrecken sind 
jedenfalls auch nicht in der Hebung begriffen. 

Bei den paralischen Kolilenlagern liaben wir auch in zahlreichen 
Fallen die Senkung des ehemals vermoorten Distriktes unter den 
Meeresspiegel. 

Fiir den Typus der limnisclien Moore werden aber aus Sharer's 

Ubersicht keine Anhaltspunkte gewonnen. Diese lassen sich leiclit aus 

der in Deutschland anzutreffenden Moorverbreiterung ableiten. 
Auch in Deutschland ist der paralische Moortypus weit verbreitet. 

Naeli Fleischers Denkschrift (12) verteilt sich der Moorboden, der 
6% der Flache des preussischen Staates ausmacht, folgendermassen 
auf die einzelnen Provinzen: 

Hannover 14,6 o / 
■ 0 

Pommern 10,2 ?: 
Schleswig-Holstein 9,3 11 

Brandenburg 8,7 ii 

Posen 7,0 ii 

Ostpreussen 5,1 ii 

Westfalen 4,3 ii 

Westpreussen 3,4 ii 

Sachsen o o 
0,0 ii 

Sclilesien 2,2 ii 

Rheinland 1,7 a 

Hessen-Nassau 0,1 ii 

Am reichsten an Mooren sind also die an die Nord- bzw. Ostsee 
angrenzenden Provinzen mit den Senkungskusten, wahrend die weit 
im Binnenlande gelegenen arm an Mooren sind. Yon den zur Nord- 
see entwassernden Provinzen sinkt in den weiter entfernt gelegenen 
der Moorreichtum mit der Fntfernung vom Meere und der Erhebung 
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des Landes liber dem Meeresspiegel. Audi in Deutschland sind die 
zahlreiclien in der Eiszeit entstandenen Hohlformen vielfach von 
Mooren eingenommen. In Brandenburg und Posen sind es nament- 
lich die Urstromtaler, deren riesige Flachen z. T. vermoort sind. 
Die holier gelegenen Teile der Seenplatten, namentlich der preussi- 
sclien, sind dagegen wenig vermoort. Ein Unterschied gegenuber 
den amerikanischen Mooren ist bei den norddeutschen zu konstatieren: 
Sie tragen haufig eine Kappe von Hockmoor. Auch bei den an der 
Nordseekiiste gelegenen hat sich (vermutlich seit dem neuerdings fest- 
gestellten Aufhoren der Senkung) diese Hochmoorbedeckung eingestellt. 

Hier haben wir einen klimatischen Effekt, den wir teilweise auch 
bei dem in Deutschland vorkommenden limnischen Moortypus erkennen. 

Diesen letzteren linden wir im deutschen Alpenvorlande, von dem 
(nach Penck [16]) 2,1 °/0 der Flache aus Moorboden bestelit. Das 
Alpenvorland ist im Nor den von dem schwabisch-frankischen Jura, 
dem bayerischen und bohmischen Walde begrenzt und bildet eine 
sanft nach Osten abgedachte Hochebene, deren nordlichsten Abschnitt 
das 5—10 km breite Donautal bildet. Diese Breite wird in den 
Donauengen von Neuburg, Kelheim und Passau stark verringert. 
Diese zerlegen das Tal in drei Becken, von denen die zwei oberen 
(von Ulm und Ingolstadt) grosstenteils versumpft sind. „Die Donau 
vermag hier niclit ilire enormen Gerollmassen fortzuwalzen und 
schtittet mit denselben ihr Bett fortwahrend auf, welches inmitten 
der beiden Becken manchmal hoher liegt als clas angrenzende Land, 
wodurch dessen natlirliche Entwasserung gehindert wird. So ent- 
standen die grossen Donaumoore von Ulm, Donauwortli und Neuburg, 
in Schwaben Riede, in Bayern Moser (sing. Moos) genannt, welche 
dem Typus der Wiesenmoore angehorenu (Penck). Hier wird also 
von Penck die Moorbildung geradezu in einen Zusammenhang ge- 
bracht mit der Schotterftihrung der Donau, so dass wenigstens fiir 
dieses Vorkommen limnischer Moore die bei den karbonischen so 
auffallenden Konglomeratbildungen in der Tat vorhanden sind. Auch 
ein Teil der anderen Moore auf der Hochebene ruht auf Schottern: 
die grossen Moore der Munchener Gegend. Die Mtinchener Hoch¬ 
ebene ist eine breite Schotterflache, die nach den Alpen zu rasch 
von 480 m auf 680 m ansteigt. In ihrem nordlichsten, niedrigsten 
Teile sickert der von Siiden her auf dem undurchlassigen Flinz 
fliessende Grunclwasserstrom zutage, wodurch die Bildung grosser 
Moore veranlasst wird. Die gleiclien Verhaltnisse kehren in alien 
die Hochebene querenden Talern wieder. Alle diese Moser sind 
Flachmoore, zum mindesten als solche angelegt (in den Mooren der 
Schotterflache beginnen sclion Hochmoorbildungen), und da ilire 
Wasserzufuhr durcli nahrstofflialtiges Grund- und Flusswasser ge- 
bildet wird, so lialten sie sich auch im ganzen als solche. Dagegen 
tragen die grossen Moore (Filze) liinter dem Moranenwall am Alpen- 
fusse wieder die Hochmoordecke, die darauf hinzuweisen scheint, dass 
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ein weiterer Zufluss von nahrstoffreichem Grundwasser ans der Tiefe 
hier nicht statttinclet. Nach Baumann (3) versiegt der Nahrstoff'- 
vorrat, sobald die Humusmasse 30—100 cm Machtigkeit erreicht hat. 
Die Gesamtmoorflache des bayerisehen Alpenvorlandes betragt nach 
Baumann 128000 ha, wovon auf die Moranenlandschaft 49 000 ha, auf 
die Mtinchener Schotterflache 44000 ha und auf die Donaumoore 

35 000 ha entfalien. 
Im Westen schliesst sicli das schweizerische Vorland an das 

deutsche an. Es ist (vergl. Fruh und Schroter) ebenfalls an Mooren 
nicht arm, doch gehoren diese fast alle in das intramoranische Gebiet. 
Nach Osten haben wir das ebenfalls moorreiclie osterreichisclie 
Vorland. 

Noch weiter im Osten treten dann als selbstandige limnische 
Moorgebiete die der ungarischen Tiefebenen auf. In der kleinen 
oberungarischen Tiefebene schliessen sich nach Staub (22) grosse 
Flachmoore an den Neusiedler See an. Auch die Donauinseln sind 
z. T. vermoort. In der niederungarisclien Tiefebene treten grosse 
Flachmoore zwischen Donan und Theiss und ostlich der Theiss 
anf. Hochmoordecken tragen sie nicht; solche linden sich im 
ungarischen Erzgebirge und in Siebenbtirgen. 

Hinter dem Donaudurchbruch vom Eisernen Tor beginnt die 
walachische Tiefebene, in der die Donau wieder von Flachmooren 
begleitet wird. Dieses Gebiet, im Norden von den transsilvanischen 
Alpen, im Westen und Sliden von dem Balkan begrenzt, offnet sich 
zum Schwarzen Meere hin und konnte damit, allerdings nur im 
kleinen Massstabe, in bezug auf die geographische Lage einen Uber- 
gang vom limnischen zum paralischen Moortypus bieten. Hin- 
sichtlich der Moorftihrung ist dieses Gebiet rneines Wissens noch un- 
untersucht. 

Sibirien, Russland, Finnland, Skandinavien sind sehr reich an 
Mooren. Aber dort iiberwiegen die Hochmoore, und unter diesen die 
hier besproehenen Moortypen herauszufinden ist mir zurzeit nicht 
moglich. Die tropisclien Flachmoore von Ost-Sumatra sind paraliscb 
(Stremme [23 a]). 

Eine Moorkarte der Erde und eine Zusammenstellung liber die 
bisherige Kenntnis der Moorverbreitung geben Fruh und Schroter 

in ihrem monumentalen Werke liber die Moore der Schweiz. Seitdem 
ist nicht vieles liber auslandische Moore hinzugekommen. Die dor- 
tigen Angaben sind nicht geeignet, sichere Daten liber die weitere 
Verbreitung linmischer und paralischer Moore auf der Erde heraus- 
holen zu lassen. Desgleichen sind mir floristisclie Vergleiche zwischen 
den Moortypen, die wahrscheinlich ahnliche Unterschiede zeigen 
dtirften, wie sie von PoTONie und Gothan von den karbonischen 
Kolilenlagern festgestellt sind, nicht bekannt geworden. Eine Be- 
sonderheit der Moore auf der Mtinchener Schotterflache kann hier 
erwahnt werden: Auf ihnen kommen einige Alpengewachse vor, die 
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mit den Fliissen zur Ebene herniedergestiegen sind. Baumann (3) 

bat u. a. Primula auricula, Pinguicula alpina, Bartschia alpina, 
Gentiana asclepiaclea, Orobanche reticulata und Iris variegata dort 
gefunden. Aber schon anf den Donaumooren scheinen sie nicht 

vorhanden gewesen zu sein. 

Immerhin hat uns diese kurze XJbersicht tiller die Moore gezeigt, 
dass wir auch unter diesen paralische in Meeresnahe 
und limnische in ringsumschlo ssenen Landbecken 
unterselieiden konnen. Naumann’s Bezeichnungen fur die 
Kohlenlager sind also auch fur die Moore anwendbar. 
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Das Sarekgebirge in Schwedisch-Lapplaiul. 

(Bericht iiber die Hochgebirgsexkursion des Stock¬ 
holmer G e o 1 o g en - Iv o n g r e s s e s.) 

Von W. yon Seidlitz (Strassburg). 

Mit 1 Karte und 4 Profilen. [Vergl. Lichtbilder Taf. I—IV.] 

Den klassischen Untersuchungen Toernebohm’s in Jamtland sind 
im Laufe des letzten Jahrzehntes eine Reilie weiterer Arbeiten gefolgt, 
in denen die 1400 km lange schwedische Uberschiebungszone bis 
naeli Lappland hinanf verfolgt wurde. In Schwedisch-Lappland sind 
besonders folgencle drei Gebiete naher nntersncht worden: 1. Der 

nord-westliche Teil von Pite-Lappmark und die angrenzenden Teile 
von Lule-Lappmark (das Gebiet stldlicli von Kvikkjokk). 2. Das 
Sarekgebirge in Lule-Lappmark (im Quellgebiet des grossen und 
kleinen Lule Alf zwisehen 66° 30' und 67° 30' nordl. Breite) 
3. Die Gebirge stidlich vom Tornetrask. — Dem Sarekgebirge hat 
Axel Hamberg seit vielen Jahren seine Arbeit gewidmet, die 

beiden anderen Gebiete wurden von P. I. Holmquist bearbeitet. 
Melirfach haben die Teilnehmer des XI. Intern. Geol.-Kongresses in 
Stockholm Gelegenlieit geliabt, neben den Uberschiebungen in Mittel- 
Schweden (Jamtland), die von Toernebohm und Hoegbom bearbeitet 

wurden, auch die Tektonik Lapplands, besonders am Tornetrask und 
im Sarekgebirge zu untersuchen; jedocli nur wenige konnten, wie 
Referent, alle diese Stellen nacheinander kennen lernen. Ein Ver- 
gleicli zwisehen diesen drei Gebieten fallt nun in jeder Beziehung, 
besonders was Klarheit und Beweiskraft der Protile anlangt, zu 
Gunsten des Sarekgebirges aus. 

Da man sicli in Jamtland zuerst mit der Stratigraphie der 
metamorphen Gesteine vertraut machen musste, war es trotz mancher 
tiberzeugender Protile, wie Rieseberg (Offerdal) und Ullon, bei dem 
fltichtigen Besucli dock nicht moglich, ganz in die scliwierigen Lage- 
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