
II. Besprechungen. 

A. Unter der Redaktion der Geologisclien Vereinigung. 
• • 

Uber Sedimentbildung am Meeresboden. 

Von K. Andree in Marburg (Hessen). 

A. 

Literaturverzeicknis. 

Vorb em erk ungen: Der I. Teil des Literaturverzeiclmisses reicht von 

1841 bis 1907 incl. und enthalt ausser in dem unter B folgenden Text zu er- 

w&hnenden Arbeiten aus dieser Zeit anch noch solche Titel, welclie in J. Chum- 

ley’s Verzeichnis im „ Valdivia“-Werk (Wissenschaftl. Ergebn. der „Deutschen Tief- 

see-Expedition 1898—1899“. Bd. X. p. 82—91. Jena 1908) noch nicht entlialten 

sind. Die letzteren sind durch einen vorgesetzten * kenntlich gemacht worden. 

Im II. Teile finden sicli die Titel der seit 1907 (excl.) erschienenen Ar¬ 

beiten, so dass man bei Nebeneinanclerbenutzung jenes alteren und des vor- 

liegenden Verzeiclmisses kaum eine wichtigere Arbeit iiber das im Titel be- 

zeichnete Gebiet vermissen wird. Da diese Zusammenstellung sp liter bier fort- 

gesetzt werden soil, ware der Verf. fur jede erganzende Mitteilung eventuell 

fehlender Arbeiten dankbar. 

Es wurde fur zweckmassig befunden, auf die Anfilhrung einiger referierender 

Arbeiten nicht zu verzichten; auch sind gelegentlich bei schwerer erreichbaren 

Abhandlungen die Referate in Petekmanns Geograph. Mitt. (=P. M.), im Xeuen 

Jahrbuch fur Mineralogie etc. (=N. J.) oder in Keilhacks Geologischem Zen- 

tralblatt (= G. Z.) mit angegeben. Als weitere Abkiirzungen von haufiger zu 

zitierenden Zeitschriften moge man sicli folgende merken: C. R. = Comptes 

Rendus des Seances de l’Academie des Sciences, Paris. A. J Sc. = The Ame¬ 

rican Journal of Science. 

Zwecks leichterer Anfilhrung im folgenden Text und bei spateren Berichten 

sind die angefiihrten Arbeiten mit fortlaufenden Zahlen versehen. 

I. 
1841. 

1. :::G. Forchhammer. Geognostische Studien am Meeresufer. N. J. 1841. 

p. 1-38, t. III. 

1844. 

2. * Edw. Forbes. On the Light thrown on Geology by Submarine Researches. 

Edinburgh New Phil. Journ. Vol. XXXVI 1844. p. 318. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

1856. 

*Texiek. Alluvion de la Mediterrannee. C. R. 42. (Paris 1856.) p. 1156 
bis 1158. 

1857. 

* II. Mate ax i). Memoire sur les depots littoraux observes de Nantes a 
Bordeaux. Actes de la Societe Linneenne de Bordeaux. T. XXII. p. 1—31. 
PI. I. Bordeaux. 1857. 

*J. Prestwick. On the origin of the Chesil Bank, and on the relation 
of the existing beaches to past geological changes independent of the 
present coast action. Minutes of Proc. of the Inst, of Civil Engineers. 
40. (London 1857.) p. 61—114. 

1858. 

*T. H. Huxley. (Globigerinenschlamm.) P. M. 1858. p. 155. Mit 1 Holz- 
schnitt. 

*M. F. Maury. Sailing Directions. 9 th edition. 1858. 

1868. 

*W. Skey. Coagulation and precipitation of clay by neutral salts gene¬ 
rally. The Chemical News. 1868. 17. p. 160. 

1869. 
* 

*W. B. Carpenter’s xorlaufiger Bericht uber Schleppnetzuntersuchungen 
in den nordlich von den britischen Inseln gelegenen Meeresregionen. Auf 
I. M. Dampfer „Lightning“ ausgefuhrt von Dr. Carpenter und Dr. Thomson. 

Aus dem Originaltext der „Proc. Roy. Soc.“ Nr. 107. 1868. Yol. XVII. 
p. 168—200, libersetzt von Dr. E. Bunzel. Jahrb. K. K. geol. Reichs- 
anst. f. 1869. XIX. p. 435-161. 

1870. 

*J. Hunter. Journal of the chemical Society. Mai 1870. (Analyse einer 
Grundprobe aus dem westl. Atlant. Ozean.) 

*L. F. von Pourtales. Der Boden des Golfstroms und der atlantischen 
Ktiste Nordamerikas. P. M. 1 0. 1870. p. 393—398. 

*Ch. Schloesing. Sur la precipitation des Unions par des solutions salines 
tres etendues. C. R. TO. Paris 1870. p. 1345—1348. 

*Torrell in Malmgren. Zeitschr. f. wissensch. Zoologie 1870. p. 460 (Ge- 
schichtete Boclenprobe). 

1871. 

*Burkart. Tiber das Vorkommen des titanhaltigen Magneteisensandes. 
„Berggeist“ XVI. Nr 27-30. (N. J. 1871. p. 421—425.) 

A. Delesse. Lithologie des mers de France et des mers principals du 
globe. Paris, E. Lacroix. 1871. 479 p. Text, 136 p. Tabellen, 4 Tafeln. 

1872. 

*C. G. Ehrenberg. Mikrogeologische Studien als Zusammenfassung seiner 
Beobachtungen des kleinsten Lebens der Meeres-Tiefgrunde aller Zonen 
und dessen geologischer Einfluss. Monatsber. Kgl. Ak. Wiss. Berlin 1872. 
p. 265—322." 

1873. 

* T. H. Behrens. Tiber die Untersuchung der Grundproben (der Pommerania- 
Expedition 1871 in die Ostsee). 1. Jahresber. d. Comm, zur wissensch. 
Untersuch. d. deutsch. Meere in Kiel. Berlin 1873. p. 57—63. (Vorlaufige 
Notizen in den Circularen des deutschen Fischereivereins 1872.) 

*W. Thomson. „Nature“. 8. V. u. 15. V. 1873. 

*A. E. Verrill. A. J. Sc. Jan. 1873. (Fundy-Bai und St. George-Bafike). 
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1874. 

20. *D. Robertson. Note on the precipitation of clay in fresh and salt water. 

Trans. Glasgow Geol. Soc. 4. 1874. p. 257—259. 

1876. 

21. *W. Ramsay. On the influence of various substances in accelerating the 

precipitation of clay suspended in water. Quart. Journ. Geol. Soc. London. 32. 

1876. p. 129—133/ 

1877. 

22. *Th. Fuchs. Tiber die Krafte, durcli welche die Meeressedimente von der 

Ivtiste gegen die Tiefe zu bewegt werden. Verb. k. k. geoh Reichsanst. 

Wien 1877. p. 225-226. 

1878. 

23. *G. R. Credner. Die Deltas. Erganzungsheft Nr. 56 zu P. M. Gotha 1878. 

24. *W. Durham. Suspension of clay in water. Proc. of the Royal Pliys. 

Soc. of Edinburgh. 1878. 4. p. 46—50. 

25. * Leopold de Foltn et Leon Perier. Notice sur les fonds de la mer. 

Memoires de la Societe des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 

t. II. (2® serie), 3® cahier p. 1 — 39. Bordeaux 1878. 

26. *St. Meunier et Tissandier. Presence de spherules magnetiques analogues 

a ceux des poussieres atmospheriques dans des roclies appartenant a 

d’anciennes periodes geologiques. C. R. 86. 1878. p. 450. 

1879. 

27. *AD. Mayer. liber die Einwirkung von Salzlosungen auf die Absetzungs- 

verhaltnisse toniger Erden. Forschungen auf dem Gebiete der Agrikultur- 

physik von E. Wollny. II. 1879. Heft 3. 

1880. 

28. *J. Murray. On the Structure and Origin of Coral Reefs and Islands. 

Proc. Roy. Soc. Edinb. Vol. X. 1880. p. 505—518. 

1882. 

29. *Milne Edwards. Rapport sur la Campagne de Dragages du „Travailleur“ 

dans la Mediterrannee et dans l’Atlantique en 1881. Assoc, scient. de 

France. 22 Jan. 1882. 

30. Th. Fuchs. AVelche Ablagerungen haben wir als Tiefseebildungen zu be- 

trachten? N. J. Beil. Bd. II. 1883. p. 487-584. 

31. * W. H. Hudleston. On deep-sea investigation. (Presidential Ad¬ 

dress delivered at the Opening of the Session 1881—1882.) Proceedings 

of the Geologist’s Association. Yol. VII. Nr. 4. p. 1-36. (III. p. 12—24: 

Nature and Occurrence of Deep-sea Deposits.) 

32. *G. vom Rath. Uber eine massenhafte Exhalation von Schwefelwasserstoff 

in der Bucht von Mesolungi. Sitz. Ber. Berl. Ak. Wiss. 1882. p. 201—204. 

33. *L. Sqhmelck. I. Om Sovandets faste Bestanddele. II. Om Havbundens 

Afleiringer. Den Norske Nordhavs-Expedition 1876—1878. IX. Chemi. 

p. 1—71. Med 1 Traesnit og 2 Karter. Christiania 1882. (Daneben in 

englischer Ubersetzung.) 

34. *A. E. Verrill. Notice of the remarkable Marine Fauna occupying the 

outer banks of the Southern Coast of New England. A. J. Sc. 3. ser. 

vol. 24. p. 447—452. New Haven 1882. 

1883. 

35. *A. Rutot. Les Phenomenes de la Sedimentation Marine etudies dans 

leurs rapports avec la Stratigraphie Regionale. Bull, du Musee royal 

d’liistoire naturelle de Belgique. II. 1883. p. 41—83. (N. J. 1887. 11. — 

•64 -). 
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1884. 

36. *G. Lindstrom. Analyser af bergarter och bottenprof fran Ishafvet, Asiens 

nordkust och Japan. (Analyses of rocks and bottom samples from the 

Arctic Sea, the northern coast of Asia and from Japan.) Stockholm 1884. 

37. *J. Murray et A. F. Renard. Les caracteres microscopiqnes des cendres 

volcaniques et des poussieres cosmiqnes et lenr role dans les sediments de 

mer profonde. Bull, du Musee Royal d’Histoire Naturelle de Belgique. 

T. III. 1884. p. 1—23. 

38. *J. Thoulet. Experiences relatives a la vitesse des courants d ’eau ou 

d’air susceptibles de maintenir en suspension des grains mineraux de 

volume et de densite determines C. R. 97. 1884. p. 1513—1514. — Annales 

des Mines 1884. 8. ser. 5. Memoires. p. 507—530. 

39. *A. E. Verrill. Notice of the remarkable marine Fauna occupying the 

outer banks of the southern coast of New England. A. J. Sc. 3. ser. 28. 

1884. p. 378. 

1885. 

40. *W. H. Brewer. On the suspension and sedimentation of clays. A. J. Sc. 

New Haven 1885. 3. ser., 29. p. 1 — 5. 

41. Dieulafait. Sur la presence constante du cuivre et du zinc dans les 

depots du fond des mers. C. R. 101. 1885. p. 1297. 

42. *H. B. Guppy. Observations on the recent calcareous formations of the 

Solomon Group made during 1882—1884. Nature. XXXIII. 1885. p. 202 

bis 206; Trans. Roy. Soc. of Edinb. XXXII. Part. III. 1885. p. 545—581. 

PI. 144. 145. (P. M. 1886. Lit.-ber. Nr. 144). 

43. *B. M. Harrod. Velocity and sediment. Science. Cambridge 1885. 5. 

p. 478-480. 

44. *Lindenkohl. Geology of the sea-bottom in the approaches to New York 

Bay. A. J. Sc. 3. ser. Vol. XXIX. 1885. p. 475 (vgl. auch ibidem XLI. 

1891. p. 490). 

45. *Th. Schloesing. Contribution a l’etude de la chimie agricole in Fremys 

„Encyclopedie chimique" t. X. p. 62. Paris 1885. 

1886. 

46. C. W. Gumbel. Geologisch-mineralogische Untersuchung der Meeres- 

grundproben aus der Nordsee. In „Die Ergebn. d. Untersuchungsfahrt 

S. M. Knbt. „Drache“ in der Nordsee in den Sommern 1881, 1882 und 

1884." Berlin 1886. p. 23—47. 

47. *Joh. Walther. I volcani sottomarini del golfo di Napoli. Boll, del Comi- 

tato Geol. 1886. Nr. 9. 

1887. 

48. *H B. Guppy. The Salomon Islands, their Geology etc. London 1887. 

(P. M. 1888. Lit. her. Nr. 25). 

49. *E. Rudolph. Tiber submarine Erdbeben und Eruptionen. Gerlands 

Beitrage zur Geo23hysik. 1887. p. 133-—365. 

50. *J. Thoulet. Ann. de Chimie et Phys. Ser. 6, t. 12, 1887. p. 48. (Sub¬ 

marine Bosclmngsrutschungen). 

1888. 

51. C. W. v. Gumbel. Die mineralogisch-geologische Beschaffenheit der auf 

der Forschungsreise S. M. S. „Gazelle" gesammelten Meeresgrund-Ablage- 

rungen. In „Die Forschungsreise S. M. S. „Gazelle“ in den Jahren 1874 

bis 76“. II. Physik und Chemie. Berlin 1888. p. 69—116. 

52. *R. Langenbeck. Die Tiefenverlialtnisse und die Bodenbeschaffenheit im 

mittleren Teil des ostatlantischen Ozeans. Festschrift zum 350jahrigen 

Jubilaum des Protestantischen Gymnasiums zu Strassburg i. E. 1888. 22 p., 

mit Karte. 
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53. *Lasard. Mittheilungen fiber Veranderungen des Meeresbodens der Nord- 
see. Zeitscbr. Deutsch. geol. Ges. 40. 1888. p. 190. 

54. *W. G. Reid. Note on the influence of pressure on the solubility of car¬ 
bonate of lime in sea water containing free carbonic acid. Proc. of the 
Roy. Soc. of Edinb. Vol. XV. 1888. p. 151. 

1889. 

55. *C. Barus. Subsidence of fine solid particles in liquids. A. J. Sc. New- 
Haven 1889. 3 ser. 37. p. 122—129. 

56. *H. B. Guppy. The Cocos Keeling Islands, Scottish Geograph. Magaz. 
1889. 

57. *C. G. J. Petersen. Det videnskabelige Udbytte af Kanonbaaden „Hauchs“ 
Togter. I. Kopenhagen 1889. 

58. *Iv. Rordam. Nachtrag dazu. ibidem II. 1889. 

59. *0. Silyestrt. Re recenti profondita del Mediterraneo etc. Atti Acc. gioenia 
cli sc. nat. 65. Catania 1888 89. . / 

60. *W. J. Sollas. Funafuti: the study of a coral atoll. Natural Science. 
Jan. 1889. 

61. *J. Thoulet. Considerations sur la structure et la genese des bancs de 
Terre-Neuve. Bull, de la Soc. de Geographie 1889. 39 p., 1 Karte. 

1890. 

62. * O. Krummel. Cber die Umformung der Kusten durch die Meeres- 
stromungen. Mitt. Geogr. Ges. Hamburg 1889/90. p. 221. 

63. *R. Langenbeck. Die Theorien liber die Entstehung der Koralleninseln 
und Korallenriffe und ihre Bedeutung ftir geophysische Fragen. Leipzig, 
W. Engelmann 1890. 190 p. (Diese Schrift enthalt eine Verarbeitung der 
gesamten bis dahin liber den Gegenstand erschienenen Literatur, und ich 
habe clavon abgesehen, letztere nochmals hier aufzufiihren. Nur eine Reihe 
wichtigerer Abhandlungen aus jtingerer Zeit sind im folgenden mit auf- 
gefiihrt, docli ohne Ansprucli auf Vollstandigkeit.) 

64. J. Murray and R. Irvine. On coral reefs and other carbonate of lime 
formations in modern seas. Proc. Roy. Soc. of Edinb. Yol. XVII. 1889. 
p. 79 — 109. 1890. (Abgedruckt in „Nature“. 12. YI. 1890.) 

65. * Richards and Woodward. The velocity of bodies of different specific 
gravity falling in water. Trans. Americ. Inst, of Mining Engineers. 
New York 1890. IS. p. 644—648. 

66. *J. Thoulet. Experiences sur la sedimentation. R. C. 111. 1890. p. 619. 

1891. 

67. *J. Y. Buchanan. On the composition of some deep-sea-deposits from the 
Mediterranean. Proc. of the Roy. Soc. of Edinb. 1891. p. 131—138. 

68. *A. Daubree. C. R. 112. 1891. 

69. O. Krummel. Die nordatlantische Sargasso-See. P. M. 37. 1891. p. 129. 

70. J. Murray and A. F. Renard. Deep-Sea Deposits. In ,,Report on the 
Scientific Results of the Voyage of H. M. S. „ Challenged during the 
years 1873—1876.“ London 1891. 525 p., 29 Taf., 48 Kartell u. 22 Dia- 
gramme. (Ein ausfuhrliches Referat hieriiber gab K. Futterer im N. J. 
1893. II. p. 281-320). 

71. J. Thoulet. Annales des Mines. 1891. Ser. 8. T. 19. p. 5. 

72. Joh. Walther. Die Adamsbrucke und die Korallenriffe der Palkstrasse. 
102. Erg&nzungslieft zu P. M. Gotha 1891. 

1892. 

73. *Tito Bentivoglio. Analisi dei Sedimenti Marini di alcune profondita del 
Mar Rosso (Dragati nella campagna idrogratica della Ra Nave Scilla nel 
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1891—92). Atti della Societa dei Naturalisti di Modena. Memorie Origi- 
ginali. Serie III. Yol. XI. Modena 1892. 

74. *A. Ortmann. Die Korallriffe von Dar-es-Salaam und Umgegend. Zoolog. 
Jahrb. G. 1892. p. 631-670. Taf. 29. 

75. M. Thoulet. De l’action de l’eau en mouvement sur quelcpies mineraux. 
Annales des Mines. Paris 1892. 9. ser., 1. Memoires p. 118 — 135. 

1893. 

76. *G. Bodlander. Versnche tiber Snspensionen. N. J. 1893. II. p. 147 bis 
168. — Nachr. v. d. Kgl. Ges. Wiss. Gottingen 1893. Nr. 7. p. 267—276. 

77. *K. Rordam. Kemiske Undersogelser af nogle Bundprover fra Danske 
Farvande. Yidensk. udbytte af Kanonbaaden „Hauclis“ Togter. Kopen- 
hagen 1893. 

78. *Savile-Kent. The Great Barrier Reef of Australia; its products and 
potentialities. London 1893. 

1894. 

79. *S. Calderon und F. Chaves. Contribuciones al Estudio de la Glauconita. 
Anales de la Sociedad espanola de Historia natural. 2. serie. t. Ill (XXIII). 
Madrid 1894. 

80. *A. Daubree. Deep-sea deposits. A review of the Challenger Expedition 
(Translated from „Journal des Savants “. Dec. 1892. p. 733—743. Januar 
1893. p. 37—54.) Ann. Rep. Smithsonian Instit. for P‘93, p. 545-566.) 
Washington 1894. 

81. *Th. Fuchs. tiber einige von der Osterreichischen Tiefsee-Expedition 
S. M. Schiffes „Pola“ in bedeutenden Tiefen gedredschte Cylindrites-ahnliclie 
Korper und deren Yerwandtschaft mit Gyrolithes. LXI. Bd. der Denkschr. 
Math. Naturwiss. Cl. Kais. Ak. Wissensch. Wien. p. 11—22. Taf. I—III. 
1894. (Berichte der Commission fur Erforschung des ostlichen Mittel- 
meeres X.) 

82. *G. Gerland. Yulkanische Studien. Beitr. zur Geophysik 1894. 
83. *A. G. Hogbom. tiber Dolomitbildung und dolomitische Kalkorganismen. 

N. J. 1894. I. p. 262-274. 

84. H. Munthe. Den svenska hydrografiske expeditionen ar 1877. Abt. III. 
Svenska Yetenskaps Akademiens Handlingar 27. Nr. 2. Stockholm 1894. 

85. *G. e G. Platania. Le interruzione dei cavi telegr. etc. Atti dell’ Acc. 
gioenia di sc. nat. YII Catania 1894. 

86. *Pruyot. Essai sur la topographie et la constitution des fonds sous-marins 
de la region de Banyuls, de la plaine du Roussillon au golf de Rosas. 
Archives de Zoologie experimental et generate 1894. 

1895. 

87. J. B. Harrison and A. J. Jukes-Browne. Notes on the chemical composition 
of some oceanic deposits. Quart. Journ. Geol. Soc. London. Yol. 51. 1895. 
p. 313; Geol. Magaz. Dec. IY. Yol. II. p. 186. 

88. *J. W. Retgers. tiber die mineralogische und chemische Zusammensetzung 
der Diinensande Hollands und fiber die Wichtigkeit von Fluss- und 
Meeressanduntersuchungen im allgemeinen. N. J. 1895. I. p. 16—74. 

89. *E. Rudolph tiber submarine Erdbeben und Eruptionen. Gerlands 
Beitrage zur Geophysik. 1895. p. 537—666. 

1896. ‘ 

90. *Al. Agassiz. A visit to the Great Barrier Reef of Australia. A. J. Sc. 
Yol. II. Sept. 1896. 

91. *E. Artini. Intorno alia composizione mineralogica di due sabbie del 
litorale Adriatico. Rend. R. 1st. Lombardo di sc. e 1. Milano 1896. ser. 
2. Bd. 29. p. 800—804. 

Geologisclie Rundschau. III. 23 
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92. *Bleicher. Ann. cle V TJniversite de Lyon. 1896. p. 701 ff. 

93. *— Recherches sur les debris vegetaux et les roches. Resultats scientifiques 

de la Campagne du „Caudan“ dans le golfe de Gascogne (aout-septembre 

1895). fasc. III. 1896; C. R. 23 mars 1896. 

94. K. Glinka. Der Glaukonit, seine Entsteliung, sein chemischer Bestand 

nnd die Art nnd Weise seiner Yenvitterung. Publication de lTnstitut 

agronomique de Novo-Alexandria. St. Petersburg 1896. 

95. *A. Penck. Das grosse australische Wallriff. Vortr. Ver. z. Yerbr. Naturw. 

Kenntn. Wien 36. Heft 13. 1896. 

96 . *K. Weule. Zum Problem der Sedimentbildung. Annalen der Hydro- 

graphie 24. 1896. p. 402—413. 

1897. 

97. *N. Andrussow. La mer noire. Guide des Excursions du YII. Congr. 

geol. intern. 1897. XXIX. p. 12—13. 

98. *G. Baur. New observations on the origin of the Galapagos Islands, 

with remarks on the geological age of the Pacific Ocean. The American 

Naturalist, 31. 1897. p. 661—680, 864—896. 

99. *G. A. J. Cole. Notes on Rockall Island and Bank. Trans. Roy. Irish 

Acad. Yol. XXXI. Dublin 1897. 

100. *L. M. Jegunow. (Schwefoleisen und Eisenoxydhydrat in den Boden der 

Limane und des Schwarzen Meeres.) Ann. geol. et min. de la Russie. 

1897. (N. J. 1900. 1. — 221 -.) 

101. "“A. Kramer, fiber den Ban der Korallenriffe und die Planktonverteilung 

an den samoanischen Kristen nebst vergle ichenden Bemerkungen. Kiel 

und Leipzig 1897. 

102. *R. Langenbeck. Geographische Zeitschrift. Bd. 3. 1897. p. 514 — 529, 

566—581, 634 — 643. (Sammelreferat liber Korallenriffe.) 

103. *Pruvot. Essai sur les fonds et la faune de la Manche occidentale com¬ 

pares avec ceux du golfe du Lion. Archives de Zoologie experimental et 

generate, 3° serie. t 5. 1897. 

104. *M. Sidorenko. Petrographische Untersuchung einiger Schlammproben 

des Kujalnik-Limans. Mem. de la Soc. des Natural, de la Nouvelle 

Russie. XXL 1897. p. 118—133. (N. J. 1900. 1. — 224 —). 

1898. 

105. *Al. Agassiz. The islands and coral reefs of the Eiji Group. A. J. Sc. 

Yol. V. Febr. 1898. 

106. *V. Cornish. Sea-beaches and Sandbanks. The Geogr. Journal. London 

1898. Bd. 11. p. 528—543. 628-657. 

107. *— On the distribution of detritus by the sea. Rep. of the 67 tli Meeting 

of the Brit. Assoc, held at Toronto. 1897. London 1898. p. 716. 

108. *Fr. Dahl. Zur Frage der Bildung von Ivoralleninseln. Zool. Jahr- 

biicher XL 1898. p. 141—150. 

109. *St. J. Gardiner. The building of Atolls. Proceedings of the intermit. 

Congress of Zoology. Cambridge 1898. 

110. *E. Haug. Revue generate des Sciences. Paris. 30. Juni 1898. p. 496. 

111. *E. Rudolph, fiber submarine Erdbeben und Eruptionen. Gerlands 

Beitrage zur Geophysik. 1898. p. 273—336. 

112. *J. Thoulet. Analyse lithologique de fonds marins proveriant du golfe 

de Gascogne. Revue maritime, t. CXXXVII. mai 1898. p. 250. 

1899. 

113. *E. J. Allen. On the Fauna and Bottom Deposits near the thirty fathom 

line from the Edclystone Grounds to Start Point. Journ. Marine Biol. 

Assoc. New Series. Yol. V. Nr. 4. June 1899. p. 365—542 with Charts 

Il-XVI. 
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114. *0. B. Boggild. Havbundens Aflejringer. Den Danske Ingolf-Expedition 

1895—1896. I. 3. Kopenhagen 1899. 86 p., 7 Ivarten, 1 Tab. (Keferat liber 

die 1900 erschienene englische Ubersetzung: N. J. 1905. I. —• 421—424 —). 

115. *Fr. Dahl. Korallenrifftlieorien. Sitz.-Ber. Ges. Naturforsch. Frennde zu 
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258. Lotungen des Kabeldampfers ,,Grossherzog von Oldenburg^ iin ostlichen 
Teil des Nordatlantischen Ozeans. Aus dem Arcbiv der Deutschen See- 
warte 33. 1910. 
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259. K. Andeee. Die Diagenese der Sedimente, ihre Beziehungen zur Sediment- 
bildnng mid Sediinentpetrographie. Geologische Rundschau II. 1911. p. 
61-74, 117-130. 

260. F. Heim in W. Brennecke. Ozeanographische Arbeiten der Deutschen 
Antarktischen Expedition. Annalen der Hyclrographie etc. 39. 1911. p. 350 
bis 353, 464—471. Taf. 25. p. 642-647. 

261. W. Kruger. Meer unci Kiiste bei Wangeroog und die Krafte, die auf ihre 
Gestaltung einwirken. Zeitschr. f. Bauwesen. 1911. 22 p., 6 Taf. 

262. J. S. Owens. Experiments on the settlement of solids in water. Geogr. 
Journ. XXVII. 1911. p. 59-79. 

263. Rd. Lotungen des Kabeldampfers „Stephanu auf der Strecke Monrovia- 
Pernambuco 1911. Annalen der Hydrogr. etc. 39. 1911. p. 225—227. 

264. Fe. Salmojraghi. Saggi di fondo di mare raccolti dal R. Piroscafo „Wash- 
ington“ nella campagna idrografica del 1882. (Kota 2a postuma pubblicata 
a cura del Ettoee Aetini). Rencliconti de R. 1st. Lombardo di Sc. e Lett. 
Serie II. Vol. 44. Milano 1911. p. 951—963. 

265. Schmidt. Annalen der Hyclrographie etc. 39. 1911. p. 98. 
266. J. Thoulet. Carte bathy-lithologique de la cot-e du Golfe du Lion entre 

l'embouchure de la Tet et Gruissan. C. R. 152. 1911. p. 1037—1038. (G. C. 
XVI. 1605). 

267. — Analyse d’une poussiere eolienne de Monaco et Considerations generales 
relatives a l’influence de la deflation sur la constitution lithologique du sol 
oceanique. Ann. de l'lnstitut Oceanographique de Monaco. T. III. Fasc. 2. 
p. 1—14. 1911. 

268. Tiefseelotungen S. M. S. „Planet“ 1910 unter clem Kommando von Kor- 
vettenkapitan Dominik. Annalen der Hyclrographie etc. 39. 1911. p. 16—20. 

269. J. Walther. Origin and peopling of the deep sea A. J. Sc. XXXI. 1911. 
p. 55—64. 

B. 

Text. 

Einleitendes. 

Was i s t e i n Sediment? 

Ein Sediment ist das Produkt einer bei normaler Temperatur an 
der Erdoberfiache (und unter dem Einfluss der Schwerkraft) vor sich 
gehenden Ablagerung einer festen Substanz aus einem beweglicben 
Medium. 

Diese Definition erfordert einige erlauternde Zusatze: Es braucht 
kaum gesagt zu werclen, class die „feste Substanz“ sowohl anorga- 
nisclier wie organisclier Herkunft sein kann und class das bewegliehe 
Medium clurch das Eis, das Wasser oder die Luft dargestellt wird. 
Durch den Zusatz „an der Erdoberflache“ sollen aber solehe Quellab- 
satze ausgesclilossen werclen, welche auf Spalten in cler Erdrinde vor 
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sich gehen, wozu ja auch clie Gangful lungen, seien es nun Erz- Oder 
gewohnliche Mineralgange, gehoren, wahrend Quellabsatze an der 
Erdoberflache Oder auch vulkanische Aschenmassen davon nicht be- 
riihrt werden. Die „normale Temperatur“ scliliesst allein sclion jede 
Abscheidung aus einem Schmelzfluss aus. 

Allerdings maclit ja die neuere physikalische Chemie keinen 
Unterschied mehr zwischen Schmelzfluss und Losung; und ich kann die 
Greuze, welche nach dieser Seite hin den Sedimenten gezogen ist, 
nicht besser bezeichnen als durch die Worte von Fn. Rinne (Salz- 

petrographie und Metallographie im Dienste der Eruptivgesteinskunde. 
Fortsclir. d. Mineral., Kristallogr. und Petrogr. Jena 1911. I. p. 219): 
„Die Ausscheidungssedimente stehen den Eruptiven nicht so fern, 
wie man beim Anblick ihres geologischen Gegensatzes in der Erschei- 
nung glauben moclite. Yiele Analogien bestehen bezuglich der Regeln, 
welche ihre Kristallisation bedingen, und dass die aussere Erscheinung 

in ihren Extremen so sehr voneinander abweicht: hier die feinge- 
schichtete Salzfolge und dort der massige Granit, ist im Grunde nur 
durch elnen quantitativen Umstand bedingt, durch die verschiedene 
Viskositat der Kristalle ausscheidenden Losung. Die diinnflussige 
wasserige Losung liess die nach und nach auskristallisierenden Stoffe 
absinken, im zaheren silikatischen Schmelzfluss blieben sie zumeist 
beieinander.“ — Der letzte Satz dieser Ausfuhrungen Fr. Rinne’s 

zeigt, dass schon durch die Ausschaltung des Wirkens der Schwer- 
kraft die Absatze aus Schmelzflussen von den Sedimenten im gebrauch- 
lichen Sinne geschieden werden. Man konnte nun dartiber ver- 
schiedener Meinung sein, ob man die Scliwerkraft, die ja tiberall 

auf der Erde wirksam ist, tiberliaupt in die Definition der Sedimente 
aufnehmen soli oder nicht. Die Tatsache, dass dieselbe bei ge- 
wissen Sedimenten, z. B. bei den an den Gebirgshangen absinkenden 
kontinentalen Schuttmassen so gut wie allein wirksam ist, hat mich 
fiir die Aufnahme der Scliwerkraft in die Definition gestimmt. 

Die Erforschung der rezenten Sedimentbildung ein 

wiclitiges Kapitel der allgemeinen Geologie, ein unent- 

behrliches Hilfsmittel der Pa 1 aogeographie. 

Die Erforschung der Sedimentbildung am heutigen Meeresboden 
bildet einen ausserst wichtigen Teil eines grosseren Forschungs- 
gebietes, der Untersuchung der rezenten Sedimentbildung tiberliaupt. 
Dieses Gebiet ist eines der letzten, das von der Forscliung in An- 
griff genommen wurde, in weiterer Anwendung des Prinzips von 
von Hoff und Lyell, dass nur das Studium der Gegenwart uns eine 
naturgemasse Aufklarung der Yergangenlieit zu geben vermag. Die 
Bildung der Sedimente in der Jetztzeit wird, auch mit gewissem Recht, 
von einer Naclibarwissenschaft, der Geographie, fur sich in Anspruch 
genommen, die ja dazu berufen ist, die Veranderungen der Erdober- 
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flache zu registrieren; in der Tat lasst sie sich nicht ohne weiter- 
geliende geographische Kenntnisse angreifen. Aber es sind doch in 
letzter Linie geologische Fragen, die iiberall im Hintergrnnde stehen, 
wo man diesen Yorgangen nachgeht. Und wir erkennen demnach 
in der rezenten Sedimentbildnng ein Gebiet der allgemeinen Geologie, 
dem anch in den Lehrbtichern dieser Wissenschaft ein grosserer 
Kaum als bislier tiberlassen zu werden verdiente. Aber nicht nur 
Selbstzweck ist die Erforschrmg dieser Dinge, sondern fiir den Geo- 
logen, und besonders fiir den Stratigraphen, ist sie eine notwendige 
Vorbedingung fiir die richtige Interpretation der in den Sedimentge- 
steinen vorliegenden historisch-geologischen Dokumente. Aus diesem 
Grunde kann im folgenden nicht darauf verzichtet werden, hier und 
da die Nutzanwendung anf die Sedimentation der Vorzeit zu ziehen, 
welche im tibrigen als Thema fur eine spatere Mitteilung vorbe- 
lialten bleibe. 

Es war ein Verdienst von Joh. Walther, wenn er mit Nack- 

druck darauf hingewiesen hat, dass die Erdgeschichte eine Geschichte 
der Fossilien und der Gesteine sein solle. „Wenn erst die Sedi- 
mentgesteine mit derselben Genauigkeit untersucht und ebenso scharf 
bestimmt worden sind, wie die vulkanischen Felsarten, dann wird 
es gelingen, das reiche Tatsachenmaterial auch fiir die historische 
Geologie zu verwerten, und so die Erdgeschichte zu fordern auf 
Grand der ontologischen Methode“ — das war der Schlusssatz seiner 
bekannten „Einleitung in die Geologie als historische Wissenschaft-4, 
dem so viele spatere Autoren, auch der Verfasser dieser Mitteilung, 
manche Anregung verdanken. Und wenn der letztere kiirzlich einen 
bestimmten Komplex von Erscheinungen der Umwandlung der Sedi- 

mente zu Sedimentgesteinen, „die Diagenese der Sedimente“ (259), von 
z. T. neuen Gesiclitspunkten aus behandelte, so war der Zweck durch- 
aus der gleiche, namlich jenem hochsten und letzten Ziel historisch- 
geologischer Forschnng von Nutzen zu sein, das man heute gern als 
Palaogeographie bezeichnet. 

Die Komponenten der Sedimente. 

Jedes Sediment besteht aus einer Anzahl Komponenten von 
versclhedener Art und Herkunft; und es ist die erste Aufgabe, fest- 
zustellen, welcher Art diese Komponenten sein konnen. Verfasser 
hat erst vor knrzem dieser Aufgabe gerecht zu werden versucht, 
indem er samtliche moglichen Komponenten in einer schematischen 
Ubersicht zusammenstellte. Da dieses in der vorliegenden Zeitschrift 
geschehen ist (259), soil hier nur sehr kurz darauf eingegangen werden. 
Wir unterscheiden danach eine „minerogene“ von einer „biogenen“ 
Komponente. Jede zerfallt wieder in einen autochthonen (schon an 
Ort und Stelle vorhandenen Oder sicli dort ausscheidenden und einem 
werdenden Sediment beimengenden) und einen allochthonen (under- 
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warts entstandenen unci durcli irgend ein Transportinittel lierbei- 
gefiihrten) Teil. 

Innerhalb der minerogenen Komponente 1st wiederum eine 
Zweiteilung moglich in Aussclieidungen aus Losungen (sei es nun 
durcli Auskristallisation durcli Ubersattigung oder sei es durcli 
clieniische Ausfallung), cl. i. die sogen. „chemischea Komponente, 
unci in die Aufbereitungsprodukte alterer Gesteine, d. i. die 
klastisclie Komponente. Diese klastische Komponente wire! von 
grosser Bedeutung dort, wo sie allochthon ist, da viele Mog- 

lichkeiten bestelien in bezug auf die Transportarten, die fur ikre 
Herbeiscliaffung und die Art ihrer Abnutzung in Frage komnien. 
Ich liabe in der zitierten Mitteilung hauptsachlicli 4 Arten des 
Transposes angegeben, clurch 1. H20, 2. Wind, 3. vulkanisclie 
Explosionen, 4. Organismen. Da es jedocli, wie erwalmt, Fade gibt, 

wo auch die Schwerkraft mehr oder weniger allein grossartige 
Transportwirkungen austibt an Material, das scliliesslicli als neues Se¬ 
diment zur Kulie kommt (sowohl bei der kontinentalen Schuttanhaufung 
in abtlusslosen Senken, bei deni *„Gekriech“ unserer Mittelgebirge, 
wie auch bei Wassersedimenten in der Form der noch unten zu 

besprechenden submarinen, beziehungsweise allgeinein subaquatisclien 
Boscliungsbewegungen) mochte ich dieselbe jenen vier Transportarten 
noch voranstellen. — Die transportierenden Krafte, welche speziell 
die Zusammensetzung der marinen Sedimente der Jetztzeit beeinflussen, 
sind erst kiirzlich von Murray-Philtppi (203) und Philippi (242) im 

Zusammenhange besprochen worden. 
Lassen wir nun den Abtransport durcli die Schwerkraft beiseite, 

so braucht kaum erwalmt zu werden, class das bewegte H20 in der 
Form des infolge seines eigenartigen physikalischen Verhaltens unter 
gewissen Umstanden plastischen und fliessenden Eises oder in der 
des Wassers wirkt. In bezug auf die clritte Transportmoglichkeit, 
durcli den Wind, will ich nur auf die (Sand- und) Staubstiirme hin- 
weisen, welche, so wiclitig sie ftir die Bildung des aolischen Losses 
sind, doch auch keineswegs ftir die marinen Sedimente ausser acht 

gelassen werden diirfen, wie das z. B. vielfache Veroffentlichungen 
von J. Thoulet in den letzten Jaliren betonen (214, 215, 246, 252, 

267). Auch die Untersuchungen liber den Staubgehalt der Luft liber 
den Ozeanen (z. B. W. Knoche 222; vergl. auch 148 und 221) sind 
hierbei mit in Klicksicht zu ziehen. 

Der vierten Transportart durcli vulkanisclie Explosionen sollen 
an dieser Stelle weitere Bemerkungen nicht gewidmet werden. Nur 
weniges sei noch iiber den Transport durch Organismen gesagt. 
Dieser Transport (von Gerollen etc.) geschieht entweder passiv, z. B. 
mit treibendem Holz. So berichtete erst kiirzlich wieder H. vox 
Iherixg (N. J. Beil. Bd. XXXII. 1911 p. 146): „Namentlich bei Hocli- 
wasser treiben in den Fliissen Slidamerikas grosse Mengen von Holz, 
Wasserpfianzen und oft gauze Baume den Strom liinab. Von be- 
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sonclerer Bedeutung sind in dieser Hinsicht die treibenden Inseln von 
Eiclihornia nnd anderen Pontederien, welche zwischen ihrem saftigen 
Laube nnd den vom Schlamm umhiillten Wurzeln zahlreicke Mollusken, 
Krebse, Insekten nnd deren Larven, sowie selbst Fische nnd Frosche 
beherbergen.“ Wenn man dann andererseits liest, dass im Sommer 1892 
vom „Golfstrom“ verfracktet liber 1000 Seemeilen von der ameri- 
kanischen Ktiste entfernt im atlantischen Ozean eine Schilf- nnd 
Waldinsel gesichtet wnrde (P. M. 1893 p. 44), ist man anch in Ge- 
bieten, die Transport dnrch Treibeis ansschliessen, nicht erstannt 
liber das Anftreten grober Gesteinsbrocken von allochthoner Herknnft 
in feinschlammigen, kiistenfernen Sedimenten. Aber anch aktiv tragen 
manche Organismen znr Verfrachtnng klastisch-allochthoner Komponente 
bei. Bei einer ganzen Reike von Wirbeltieren kennt man sogen. 
Magensteine, so bei Haihschen, bei Stranssen, bei vielen Htilmer- 
vogeln (Anerwild) nnd bei Robben. Es ist natlirlich olme Belang, 
ob diese Steine willktirlich von den Tieren anl'genommen werden, 
etwa znr besseren Zerkleinernng der Nahrnng, Oder ob die 
Anfnahme nnr zufallig erfolgt. Anf alle Falle mhssen solche 
Magensteine gelegentlich eine weite Yerschleppnng erfahren nnd 
z. B. im Falle der Hailische nnd Robben als vollkommene Fremd- 
linge in einem Sediment znr Ablagernng gelangen konnen. Dass 
dieses tatsachlich der Fall ist, zeigen fossile Fnnde. Dinosanrier 
nnd Plesiosanrier werden mit Magensteinen gefnnden. Und wenn 
wir mit Verwnndern den ca. 3 cm langen Qnarzkiesel im Magen des 
Mystriosanrns bollensis Cuvier, ans deni Lias e von Holzmaden im 
Senckenbergischen Museum in Frankfurt, Oder Almliches an gleichen 
Fnnden im Stnttgarter Natnralienkabinett betracliten, — liegt dock 
die Lokalitat, von der diese Iviesel stammen konnten, recht weit ent¬ 
fernt, wenn wir liierbei anch nicht nnbedingt an die alte bohmisclie 
Kliste, von der nns ja Pompeckj Klistensedimente dieses Alters kennen 
lelirte, sondern vielleiclit eher an eine vindelizische Kliste Oder Un- 
tiefe zn denken haben, — dann glanben wir an das Wirken dieser 
anf den ersten Blick so eigenartigen Transportmoglichkeit. 

Dies moge hier gentigen znr Klarlegnng der Bedentnng, welche 
die Feststellnng der einzelnen moglichen Komponenten eines fossilen 
Sedimentgesteins fur die Ergrtindung palaogeographischer Verhalt- 
nisse besitzt. Fiir die Iibrigen Komponenten muss ich anf meine 
kurzen Andeutungen in der genannten Arbeit nnd die dort abge- 
druckte Tabelle verweisen. 

Die Sedimentationsraume. 

In der grossen Mehrzahl der Falle iiberwiegt an Menge der 
allochthone Teil den autochthonen Teil der Ablagerungsmassen be- 
dentend, nnd es ergibt sick schon hierans die grundlegende Tatsache, 
dass die Hauptmasse der Sedimente und dieselben in grosster Mach- 
tigkeit sick in den Depressionen der Erdrinde ansammeln werden, in 
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den Sammeltrogen oder Sammelmulden; das sind zum ersten die ab- 
flusslosen Gebiele der Kontinente, zum zweiten die Meere. Als 
spezieller Fall der marinen Sammeltroge haben auch die •Geosyn¬ 
klinalen “ Dana’s, Haug’s mid anderer zu gelten. Pis kann an dieser 
Stelle auf die grosse sich mit diesen Dingen beschaftigende Literatur 
nicht eingegangen werden. Nur dieses sei betont, dass der Verfasser 
der vorliegenden Mitteilung sick ausserst skeptisch gegenuber jenen 
Ansicliten verhalt, die lediglich in der Machtigkeit der Sediment- 
ankaufungen in den Geosynklinalen einen Grand sehen fur die 

standig fortschreitende Senkung u n d die, wie u. a. Haug gezeigt hat, 
fast gesetzmassigen spateren Auffaltungen dieser Zonen. Es soli 
keineswegs geleugnet werden, dass Pratt’s auf die Schweremessungen 
gegriindete Kompensationstkeorie einen richtigen Kern enthalt und 
im Sinne von Dutton’s Isostasie die durcli Sedimente iminer mehr 
belasteten Regionen der Erdkruste die Tendenz liaben zu sin ken, 
wahrend die durch Abtragung entlasteten Kontinente und Gebirge 
emporsteigen. Und wenn wir nns mit Ed. Suess (Das Antlitz der 
Erde. III. 2. 1909. p.700—716)" auf den Standpunkt stellen miissen, 

dass wohl ein Bestreben im Sinne dieser beiden Theorien in der Erd¬ 
kruste sich geltend macht, aber bis jetzt noch jeder positive Nach- 
weis einer aktiven Kompensation der verschieden schweren, bezw. 
beschwerten Krustenpartien fehlt, so muss fur die urns hier beschaf¬ 
tigende Frage dock eben st'ets beriicksichtigt werden, dass jedes Sedi¬ 
ment eine vor seiner Ablagerung bestehende Yertiefung der Erdober- 
flache voraussetzt, welcher es durch das Wirken der Schwerkraft zu- 
gefiihrt wurde. Wir betrachten also — olme leugnen zu wollen, 
dass eine durch ganz andere Ursachen bedingte und sich standig 
verstarkende Einsenkung durch die Belastung mit Sediment beschleunigt 
werden mag —- eine besonders machtige Sedimentanhaufung als die 
notwendige Folge einer entstehenden Einsenkung, und allein hierdurcli 
schon wird verstandlich, dass Einsenkung und Aufftillung sich meistens so 
merkwiirdig genau die Wage lialten und keine bleibende Yertiefung 
entsteht. Dieses gilt allerdings nur ftir diejenigen sinkenden Gebiete, 
welche in der Umrandung oder eingeschlossen von grossen Konti- 
nenta.lmassen liegen, wie das ja die palaogeographischen Unter- 
suchungen von Haug und anderen fur die „Geosynklinalena gezeigt 
haben. Das liegt daran, well in grosser Kiistenferne, im Zentrum 
grosser Ozeane, nur geringe Sedimentation stattfinden kann, eine 

wiclitige Tatsaclie, die gleich noch zu besprechen sein wird. Hier 
entstehen die relativ permanenten Tiefenbecken der Ozeane. Die 
Geosynklinalen aber betrachten wir als leichter bewegliclie Zonen 

der Erdrinde, welche auf die Yerhaltnisse der Tiefe einmal durch 
Einsenkung, danach durch Auffaltung reagieren, wobei ganz ausser 
acht gelassen werden soli, ob und in welcher Weise die Anhaufung 
und (mehr oder weniger) passive Yersenkung machtiger Sediment- 
massen eine spatere Faltung bedingen konnte (Einwirkung der Erd- 
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warme [J. Dana, M, Reade] etc.). Wenn wir daher in cler Verti- 
kalen wirkende isostatische Bewegnngen, wie sie Dutton annahm, 
fiir die «Anliaufung grosser Sedimentmachtigkeiten nickt heranziehen 
mockten, so konnen wir uns n'och viel weniger mit einer neuestens 
von W. von Lozinski (Tiber die Lage und die Ausbreitung des nord- 
europaischen dilnvialen Inlandeises. * N. J. 1911. II. p. 43) ausge- 
sprochenen Anschauung befreunden, nach welcker der Transport der 
macktigen Eis-Sedimentmassen des diluvialen nordeuropaischen In¬ 
landeises auf ein isostatisclies Ausgleicksfliessen nack Gebieten vor- 
gesclirittener Abtragung zum Ersatz des Massendefektes anzuseken 
sei. (Eine durcli die versckiedene Sckwere bedingte liorizontale 
Massenversckiebung der Tiefen unter dem Pazifik gegen die relativ 
leicktere Unterlage von Asien nakm sckon friiker Bailey Willis an; 
vergl. Ed. Suess a. a. 0. p. 708.) Anderenfalls katten wir im obigen 
aucli nock isostatisclie Ausgleieksbewegungen als mekr Oder minder 
horizontal wirkende Transportart lockerer Sedimentmassen mit an- 
fiikren miissen, wenngleicli dieselbe mit ebenso viel Berecktigung 
aucli unter der Einwirkung der Sckwerkraft im weiteren Sinne katte 
mit beliandelt werden konnen. 

Die SedimeiLtkilduug im Meere. 

Die nieder s clil agende Wirkung des Meerwassers auf 
feine Suspensionen und ilire geologisclie Bedeutung. 

Die Eigenart der marinen Sedimente gegenliber den kontinen- 
talen und ilire Verteilung wird bedingt durcli die Eigenart des 
Mediums, in welckem ikr Niederschlag erfolgt. Es ist liier nickt der 
Raum, um auf die ckemiscken Verkaltnisse des Meereswassers, die 
in mekr als einer Beziekung fiir die marine Sedimentbildung von 
Wiektigkeit sind, einzugeken. Nur jener merkwiirdigen Eigensckaft 
moge kurz gedaclit werden, welcke das Seewasser wie alle Elektro- 
lyte auszeiclmet, namliek klarend auf meckaniscke Trubungen zu 
wirken. Eine grosse Zakl von Autoren liaben sieli mit dieser Tat- 
saeke besckaftigt, z. T. vom rein pkysikaliscken Standpunkte aus, 
zum anderen Teile aber aucli gerade im Hinblick auf die Sedimen¬ 
tation im Meere (8, 12, 20, 21, 24, 27, 40, 45, 55, 76, 96, 121, 
123, 125,” 129, 134, 159). K. Weule (96) und A. Ruhl (179) 
liaben liber die betr. Literatur im Zusammenkange referiert. Ein- 
gekende Versucke kat G. Bodlander (76) angestellt und gefunden, 
dass das an Menge im Meerwasser so selir uberwiegende Clilor- 
natrium nickt so wirksam ist, als andere Salze, z. B. das Clilor- 
magnesium. Wir entnelimen nur wenige Zaklen, die sick auf 
im Meereswasser anzunekmende Salze beziehen, G. Bodlanders 

zweiter Tabelle, in welcker die wirksamen Stoffe nacli der in 
Milligramm-Aquivalenten ausgedriiekten Menge geordnet sind, die, 
zu 100 ecm (nickt entkalkter!) Kaolinsuspension gesetzt, deren 
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Kaolingehalt doppelt so stark erniedrigen als blosses Absetzen 
ohne Zusatz in gleicher Zeit. Es ergaben sick in mg fur Chlor- 
magnesium 2,711, Magnesiumsulfat 13,350, Chlorkalium 30,60, Chlor- 
natrinm 32,39. Kohlensaure, schon unter geringerem als Atmospharen- 
druck in Wasser gelost, klart Kaolinsnspensionen sehr rasch, unci 
das ist, wie Krummel (187) betont, sehr wichtig, da dies atmospha- 
rische Gas im Meerwasser stets reichlich vorhanden ist. Temperatur- 
schwankungen, jedenfalls soweit sie im Meere vorkommen, sincl ohne 
wesentlichen Einfluss auf die Erscheinung. — „Es ist einer der iiber- 
zeugendsten und siehersten Vorlesungsversuche“, schreibt Krummel 

(187), bei Erorterung dieser Dinge, „je eine Messerspitze voll feinen 
Ton in zwei Keagenzglaser zu bringen, von denen das eine mit 
destilliertem, das andere mit Seewasser oder einer schwachen Salz- 
losung aufgefttllt wird, und die Glaser nach kraftigem Durchschiitteln 
eine Yiertelstunde stehen zu lassen, worauf die Wirkung deutlich 
hervortritt. Aber class auch im Seewasser naeli einigen Wochen 

noch keine absolut vollkommene Abscheidung der feinsten Suspension 
erfolgt, ist niclit schwer festzustellen und wichtig im Gedachtnis zu 
behalten.“ In der Tat ist diese klarende Eigenschaft cles Meer- 
wassers von grosser Bedeutung fur den Vorgang der Sedimentation 
im Meere, indem sie die feinen suspendierten Schlammteilchen be- 
reits bei Wasserbewegungen zu Boden driickt, die im Stiss- 
,wasser noch ausreichen wlirden, sie in der Schwebe zu erhalten. Das 
hatte schon W. H. Sid ell 1837 bei seinen Arbeiten im Mississippi- 
Delta bemerkt. Und G. Bodlander schreibt 1893 mit vollem Recht 
(p. 167): „Es ist sehr wahrscheinlich, class dieser Vorgang auf die 
Bildung von Deltas, Barren und Nelirungen einen grossen Einfluss 
ausllbt . . . Nach den Beobachtungen mit Pochtriibena (die bei der 
Aufbereitung der Clausthaler Erze entstehen und wohl mit den Sus- 
pensionen der Fliisse verglichen werden konnen) „ware zu erwarten, 
dass die Absatze im Meere Bestandteile verschiedener Korngrosse 
nebeneinander enthalten, wahrend bei den Absatzen im stissen 
Wasser eine Trennung grob- und feinkorniger Bestandteile statt- 
finden mfisste. Auch miissten klastische Gesteine, die sich im Meere 
gebildet haben, eine grossere Festigkeit besitzen, als solche, die in 
siissem Wasser entstanclen sind.“ Nattirlich kann diese letztere Be- 
merkung nur Geltung haben fur frisch gebilcletes Schlamm-Sediment, 

welches noch keine Dmsetzungen diagenetischer Art (259) erlitten hat. 
In der Tat sind die Seclimente des Meeres, z. B. gewisse rote Tone, 
oft recht zah, so class es nicht selten schwer fallt, die Lotrohre aus 
denselben wiecler lierauszuziehen, bzw. auch das Sediment aus cler- 
selben zu entfernen. Diese Erscheinung ist an Sedimenten der Sliss- 
wasserseen wohl kaum jemals beobachtet worden. Auch erscheint 
es nicht ausgeschlossen, dass manche Falle von „hartem Grund“, 
den die Lotlisten der Expeditionen angeben, auf dieselbe Ursache 

zuriickzufuhren waren. 

Geologische Rundschau. III. 24 
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S t e t i g e und unterbrochene Meeresseclimentation. 

„Der Meeresboden ist ein Reich der Aufschiittung, nicht der 
Zerstorung“. Dieser Satz Supans (Grundziige der physischen Erd- 
kunde. 3. Anfl. 1903 p. 237) ist doch nur cum grano salis zu ver- 
stehen. Reide wec-hseln auch liier miteinander ab, wenn auch die 
erstere bei weitem iiberwiegt. Der Verfasser hat vor einigen Jahren 
(197) eine grossere Zahl von Fallen behandelt, welche als eine Unter- 
brechung der Sedimentation olme Trockenlegung aufgefasst werden 
miissen, wobei es sicli niclit sowohl um eine einfaclie Verhinderung neuen 
Absatzes, als auch vielfach um eine Fortschaffung bereits abgelagerten 
Materials handelt. Diese Fade sind fiir den Geologen deshalb von 
besonderer Wiclitigkeit, weil sie vielfach die Erklarung fiir Sediment- 
lticken bieten, diebishermeistens alsTransgressionslucken supr amariner 
Entstehung aufgefasst wurden. In der Tat gibt es mindestens vier 
verschiedene Wege, auf denen submarin Sedimentlticken entstehen 
konnen (vergl. hierzu auch meine Bemerkungen in dem Referate liber 
eine wichtige Arbeit von A. W. Grabau im N. J. 1911. II. — 266 — .): 
1. durch die Brandlings welle; 2. durch die Meeresstromungen; 
3. durch chemische Auflosung. Diese drei konnte man als (sub¬ 
marine) Korrosionsliick en zusammenfassen; 4. durch submarine 
Boschungsbewegungen. Fall 3 wird uns unten noch nalier zu be- 
schaftigen liaben, um so mehr, als wir bei stratigraphischen Unter- 
suchungen niclit selten Gelegenlieit liaben, auf seine Wirkungen zu 
stossen. Das letztere gilt auch fiir 4. die submarinen Rutschungen. 
Thoulet (50) hat experimentell gezeigt, wie leicht von Wasser durch- 
trankte, steile Scliuttkegel ins Gleiten kommen. In der Tat bildet die 
Weichheit der meisten Schlammsedimente, welche einmal entstandene 
steilere Boscliungen von Zeit zu Zeit durch Abrutscliungen mildert, 
einen Hauptgrund fiir die geringen Boschungswinkel, welche den 
Meeresboden im allgemeinen auszeichnen. Solche steileren Boscliungen 
konnen entstehen: einmal durch einfache Aufschiittung, in Deltas, 
an den Randern der Kontinentaltafel oder des Schelfs Oder auch 
durch lokale Auswaschungen durch Meeresstromungen. Solche Aus- 
waschungen sclieinen auch durch submarin austretendes Grundwasser 
hervorgebracht zu werden. Denn den Kabeltechnikern (Geogr. 
Journ. 10, London 1897 p. 129 u. 259; 14, 1899 p. 394. Zit. nach 
Krummel [187]) sind Rutschungen dieser Entstehung von den ost- 
afrikanischen und sudamerikanischen Kiisten sehr bekannt, wo sie 
zur Regenzeit zu periodisch wiederholten Kabelbruchen fuhrten. 
(Eine Auskolkung des Meeresbodens durch die submarin austretende 
T her me der Bise hat L. Sudry (245) aus der Lagune von Thau in 
Siidfrankreich beschrieben, naclidem S. Passarge (Jalirb. kgl. Preuss. 
Geol. Landesanst. etc. f. 1901. Bd. XXII. p. 124) schon vordem 
die faziellen Wirkungen subaquatisch austretender Grundwasser- 
quellen in Siisswasserseen der Ukermark geschildert hatte). Durch 
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solche Rutschungen gelangt nattirlich groberes Material in Tiefen 
unci Ktistenfernen, in welche es durch die anderen oben angefiihrten 
Transportmittel nicht hatte gelangen konnen ; und es wire! Sediment 
von deni urspriinglichen Ort seiner Ablagerung entfernt, es entsteht 
das, was wir, in die Sprache der Stratigraphie tibersetzt, als „Rut- 
schungsllicke“ bezeichnen konnen. Sclion Th. Fuchs (Uber eigen- 

thlimliche Storungen in den Tertiarbildungen des Wiener Beckens 
und liber eine selbstandige Bewegung loser Terrainmassen. Jahrb. 
k. k. geol. Reichsanst. Wien 1872 p. 327, 328 und (22) im Literatur- 
verzeichnis) hat die faziellen Folgen submariner Rutschungen be- 
schrieben, und neuerdings erfuhren wir durch Arn. Heim (200) wich- 
tige Daten liber cliese ftir uns so bedeutungsvollen Erscheinungen, 
wichtig deshalb, weil sie sich auf genau untersuchte Falle, allerdings 
in Scliweizer Seen, bezogen. „Es sind allgemein verbreitete Er¬ 
scheinungen in schlammiger Uferzone der Seen.“ (Vergl. auch 
S. Passarge a. a. 0. p. 122). Zwar wird es nicht leicht sein, an 
rezenten Meeressedimenten solche Ab rutschungen zu erkennen. 

Aber es liegt kein Grund vor, unsere Erfahrungen auf diesem Ge- 
biete auf fossile Meeresablagerungen nicht anzuwenden. Und so 
stehe ich nicht an, manche „Gekrosekalke“, welche Koken aus dem 
obersten Muschelkalke am unteren Neckar beschrieb (Zentralbl. f. 
Min. etc. 1902 p. 74 ff.) ocler Erscheinungen wie sie 0. M. Reis so 

eingehend aus der frankischen Trias mitteilte (Beobachtungen liber 
Schichtenfolge und Gesteinsausbildungen in der frankischen unteren 
und mittleren Trias. I. Muschelkalk und untere Lettenkohle. 
II. Teil. Uber Gesteins- und Schichtgestaltungen etc. Geognostische 
Jahreshefte XXII. 1909 p. 58, 67, 107, 111, 116—122, 199 ff., 208, 
sowie in anderen Yeroffentlichungen), auf solche „Boschungsbe- 
wegungen“ zuriickzufiihren, in gleicher Weise wie die Faltelung der 
miozanen Mergel von Oningen, die Arn. Heim abgebildet hat. Yon 
grosser Bedeutung ftir die besondere Ausgestaltung dieser Vorkomm- 
nisse dlirfte der verschiedene Erhartungsgrad der sich submarin 
in Bewegung setzenden Massen sein. Auf alle Falle werden sich, 
nachdem nunmehr von den verschiedensten Seiten die Aufmerksam- 
keit darauf gelenkt ist, ahnliche Yerhaltnisse noch an anderen fos- 
silen Yorkommnissen nachweisen lassen, was in der Tat schon ge- 

lungen ist, worliber ein anderes Mai berichtet werden mag. — Es 
entspricht aber durchaus unseren Anschauungen, wenn 0. M. Reis 

(a. a. 0. p. 208) schreibt: „Jeder Ruhestand der Sedimente auf 
dem Boden des Meeres ist ein relativer, ein Gleichgewichtsstand 
zwischen Wasserdruck und Boschungslage; bei jeder Druckver- 
mehrung und Druckverm in derung findet eine Storung dieser vor- 
laufigen Gleichgewichtslage statt, welche erst dann eine stabile wird, 
wenn Horizontalitat des Sediments erreicht ist. “ 

24* 
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Allgemeines liber Meeresgrundproben. 

Die Gewinnung der Me eresgrun dp r oben. 

Gehen wir nach diesen allgemeinen Yorbemerkungen nmimehr 
spezieller auf die Fortschritte des in Rede stehenden Forschungs- 
gebietes ein, so moge nur kurz erwahnt werden, in welcher TVeise 
die Yeryollkommnnng der Lotapparate nnsere Ivenntnisse des Meeres- 
bodens bereichern konnte. Mit den verschiedensten Instrnmenten 
gelingt es ja Proben des Meeresbodens an Bord zu bekommen. Das 
Handlot mit seiner mit Talg ausgestrichenen Hohlung an der Basis 
geniigt natiirlich niclit, wenn es sich um Gewinnung yon Proben 
fur wissenschaftlicke Zwecke handelt. Mit deni schweren Grundnetz 
oder der Dredge bekommt man zwar oft selir grosse Mengen von 
Sediment, man erlialt aucli gegebenenfalls Kenntnis yon groberen 
Gesteinsbrocken, Ivonkretionen, Manganknollen und dergleichen; aber 
immer entstammt eine solche Probe einer langeren Strecke des 
Meeresbodens, auf welcher sich vielleicht die Fazies anderte, sie 
zeigt niemals iliren normalen Yerband und ist wohl stets mehr oder 
weniger ausgewaschen. Handelt es sich also niclit um Feststellung 
grober Komponenten der genannten Art, so sind andere Apparate 
am Platze, von denen, ausser den von den Kabeldampfern und yam 
Ftirsten yon Monaco gebrauchten Schnapploten, hauptsachlich Schlamm- 
rohren in Gebrauch sind, vermittelst deren die Probe aus dem Meeres- 
boden herausgestanzt wird. Am besten bewahrten sich die von der 
„Yaldivia“ und vom „Gauss“ benutzten Bachmann’schen Schlamm- 
rohren, eine Konstruktion des auf der Expedition verstorbenen 
„Yaldivia“-Arztes. Sie tragen am oberen Ende ein kleines Kugel- 
ventil, damit das Wasser beim Eindringen der Sedimentprobe aus 
der Rohre nach oben entweichen kann, und liefern dalier ein Sedi¬ 
ment in normalem Yerband, im Gegensatz zu dem z. B. vom 
„Challenger“ und der „Gazelle“ verwendeten Hydra- oder Baillie- 
Lot, bei welchem die eindringende Probe ein Yentil am unteren 
Rohrenende passieren musste. Der Lotapparat der deutschen Stid- 
polarexpedition auf dem „Gauss“ bestand aus Sigsbee’scher Lot- 
maschine mit Sigsbee’schen Lotspindeln und den genannten Sehlamm- 
rohren. Letztere hatten z. T. betrachtliche Langen (40, 80, 200 cm) 
und lichte' Offnungen zwischen 18 und 36 mm. Die Lotgewichte 

hatten 15, 28 und 35 kg Gewicht. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 
die Lange der Grundprobe bis zu einem gewissen Grade von der 
Lange der Schlammrohre abliangt. Yon den Rohrweiten bewahrten 
sich am meisten die kleinen und mittleren, da aus den grossten der viel- 
fach lockere Globigerinenschlamm beim Aufhieven herausfiel, walirend 
der oft zahe rote Ton aucli die grosste Rohrweite vertrug. Die 
durchschnittliche Lange der Proben dtirfte 30 — 40 cm betragen haben, 
das Maximum von 80 cm wurde aus einer Tiefe von 5210 m in 
der Kapmulde mit einer Schlammrohre von 200 cm Lange und 

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



K. Andk.ee — Uber Sedimentbildung am Meeresboden. 349 

16 mm lichter Weite gewonnen. Diese langen Proben ermoglichten, 
eine Reilie neuer Feststellungen, insbesondere des Vorkommens der 
Schichtung in der Tiefsee. Und es bedeuten gerade die Arbeiten 
von E. Philippi (204, 205, 227, 241, 242) in dieser Hinsicht einen 
wesentliclien Fortschritt. 

Die Aufbewahrung der Grundproben zwecks weiterer 
Untersnc li n n g. 

Die Aufbewalirnng der Grundproben geschah frtiher vielfach 
unter Alkohol. Dieser Art der Konservierung verdankt bekanntlich 
der bertihmte „Bathybiusu seine Entstehung, der ja, wie Murray ge- 

zeigt liat, als gallertiger Niederschlag von Gips des Seewassers dureh 
Alkohol jederzeit erzeugt werden kann. Neuerdings erfolgt die Kon¬ 
servierung zweckmassiger dureh Trocknen auf Filtrierpapier an der 
Luft und Verpackung in Glasroliren. Auf alle Falle ist hierbei eine 
starkere Erwarmung der Proben zum Zwecke des Trocknens zu ver- 
meiden. Auch muss darauf gelialten werden, dass die Etiketten mit 
Angaben der Position und Tiefe nicht in die Sedimentprobe hinein- 
gelegt werden, da sich bei einem Teil der Proben, die Al. Agassiz 

1904—05 auf dem „Albatross" im Pazihschen Ozean sammelte und welche 
einige Jahre spater von Murray und Lee (225) untersucht wurden, ge- 

zeigt hat, dass solche Etiketten infolge eines Zersetzungsprozesses im 
Sediment vollkommen zerstort waren. Bezeiclmenderweise war dieses 
fast ausnahmslos nur bei terrigenen Sedimenten mit einem hohen 

Gelialt zersetzbarer organischer Substanz der Fall, wahrend die Eti¬ 
ketten in pelagischen Proben relativ gut erhalten waren. Diesem 
Yorkommnis muss die Lehre entnommen werden, dass nur eine mog- 

lichst baldige Untersuchung ein ungefalschtes Bild des Sediments zu 
liefern vermag. 

Metli oden und Ziele der Untersuehun g der Grun dpro ben 
auf ihren physikalischen Zustand. 

Das Ziel der Untersuchung der Grundproben, mag sie nun auf 
mechanische Oder chemisclie Methoden zurtiekgreifen, muss sein, jedes 
Sediment nach Moglichkeit in seine einzelnen (oben gekennzeichneten) 
Komponenten zu zerlegen. Bei der minerogenen Komponente wtirde 
(vergl. Philippi 242) die Beteiligung von altkristallinen, jungvulkanischen 
und sedimentaren Gesteinen und Mineralien allochthoner (bezw. auch 
autochthoner) Herkunft, von Neubildungen, Konkretionen und dergl. 
quantitativ zu ergriinden sein; die Mineral- und Gesteinsfragmente 

waren hinsichtlich ihrer Korngrosse zu sondern, und ihr Verhaltnis 
zu den feinsten, schlammigen Bestandteilen, deren mineralogische 
Zugehorigkeit nicht mehr festzustellen ist, in Zahlen auszudrticken. 
Bei der biogenen oder organogenen Komponente aber ware der 
Prozentsatz der Foraininiferengehause, der Coccolitlien und Rliabdo- 
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lithen, der Schwammnadeln, Radiolarienskelette, Diatomeenpanzer, 
kurz aller pflanzlichen und tierischen Hartgebilde zu bestimmen. In 
dieser Weise alle wesentlichen Bestandteile einer Grundprobe quanti- 
tativ voneinander zu sondern, wird zwar wohl stets ein frommer 
Wunsch bleiben. Immerhin geben doch mechanische und chemische 
Trennungsmethoden, wenn nicht absolute Genauigkeit, so dock wert- 
volle Fingerzeige in bezug auf die Grossenordnung der quantitativen 
Beteiligung der einzelnen Ivomponenten. Und diese Genauigkeit 
dtirfte fur unsere Zwecke gross genug sein, wo es sicli doch nur in 
letzter Linie urn den Vergleick fossiler Sedimente, die vielfack 
spatere storende Umsetzungen erfakren kaben, mit diesen rezenten 
Ablagerungen handelt. 

Fiir die quantitative mechanische Trennung der Substanzen 
nach der Korngrosse kommen eigentlich nur zwei Methoden in Be- 
tracht, die Siebmethode, wie sieDELEssE (15), Murray und Renard sowie 
andere anwendeten, welche jedoch neuerdings von J. Thoulet (194) 
weiter ausgebildet und vervollkommnet wurde; als zweite die Schlamm- 
methode, welche z. B. von Gumbel bei Untersuchung der „Gazelle“- 
proben (51) benutzte und welche neuerdings in sehr verfeinerter 
Weise von Philippi (242) angewendet worden ist. Ftir grobere Sedi¬ 
mente ersclieint die Siebmethode allerdings geeignet, und es war fur 
Delesse, dessen Untersuchungen sich ja hauptsachlick auf kusten- 
nahe Ablagerungen beschrankten, durchaus gegeben, sich ihrer zu 
bedienen, allerdings nicht unter volligem Ausschluss des Aus- 
schlammens der schlammigen Bestandteile. Delesse unterschied sclion 
1871 Kies, Grand, Sand, schlammigen Sand, sandigen Schlamm, 
Schlamm, Kalkschlamm, Korallensand. Thoulet, der seine ver- 

feinerte Methode ausfiihrlich geschildert hat (194), unterscheidet: 

Durchmesser Aufgehalten von Gaze 

Grober Kies 9,5 mm Nr. 3 
Mittlerer „ 4,5 » 77 6 

Feiner „ 3,0 57 „ io 
Grober Sand 0,89 7? 

o
 

CO 

Mittlerer „ 0,45 77 „ 60 
Feiner „ 0,26 77 ,, 100 
Sehr feiner* „ 0,04 77 „ 200 
Allerfeinster „ (Schlamm) unter 0,04 77 Geht durch Ga 

200 dui’ch. 

Ftir Tiefseeschlamme ist diese Siebmethode Thoulet's jedoch 
nicht brauchbar; denn es ergeben sich, wenn man solche auf Grand 
dieser Methode bezeichnen und klassifizieren will, Unmoglichkeiten, 
wie die, dass z. B. ein Globigerinenschlamm als sehr kalkreicher 
Sandbezeichnet werden miisste. Aus diesen Grunden hatE. Philippi (242) 
die reine Schlamm-Methode vorgezogen, um so mehr, als es sich fur 
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ihn meist um feinstkornige Sedimente handelte. Dieser Schlamm- 
Methode, welche bekanntlich schon lange fur die mechanische Ana¬ 
lyse von Erdboden benutzt wird, hatte sich auch schon 0. 13. 
Boggild bei Untersuchung der „Ingolf“-Proben bedient. Beide 
Forscher benutzten den ScHONE’schen Apparat. Gegeniiber den Resul- 
taten dieser Methode erscheinen zwar diejenigen Thoulet’s exakter, 
die Siebprodukte homogener, . aber die Schlammprodukte ergeben, 
wie Philippi uberzeugend ausgefuhrt hat, wertvolle Anlialtspunkte 
zur Beurteilung der nathrlichen Schlammprozesse durch das bewegte 
Meerwasser: „Die Natur schlammt wohl ini grossten Massstabe, aber 
sie siebt niemals.“ Auch bei dieser Methode ist mit Fehlerquellen 
zu rechnen. Insbesondere ist neben der Korngrosse auch die zur 
Ergrtindung der Herkunft der Komponenten so wichtige Form der- 
selben von Einfluss auf die zur Fortbewegung notigen Schlammge- 
schwindigkeiten. Bei gleichen Schlammgeschwindigkeiten sind die 
Produkte in den Ablagerungen, bei denen glazialer Einfluss ausge- 
schlossen ist (Komponenten mehr der Kugelform genahert), fein- 
korniger, als in den unter glazialen Bedingungen stehenden (Kom¬ 
ponenten mit ganz unregelmassigen Umrissen). „Im Durchschnitt 
entspricht, wie vielfaclie mikroskopische Messungen gezeigt haben, 
die Schlammgeschwindigkeit 0,4 mm pro Sek. der Korngrosse 
0,05—0,1 mm, 3 mm pro Sek. der Korngrosse 0,1 — 0,2 mm. Die 
faktischen Korngrossen iibertreffen also sehr erheblich die ftir 
Quarzkorner von Kugelform bereclineten.“ „Im allgemeinen wurde 
bei einer Schlammgeschwindigkeit von 0,4 mm pro Sek. bereits 
die gesamte Tonsubstanz abgeschlammt, dazu samtliclie Kokko- 
lithophoriden, fast alle Diatomeen und ein grosser Teil der Radio- 
larien. Yon Foraminiferen gingen jedocli nur die feinsten Bruch- 
stiicke und kleine Embryonalkammern liber. Bei einer Schlamm¬ 
geschwindigkeit von 3 mm pro Sek. gerieten die meisten Radiolarien, 
die allergrossten antarktisclien Diatomeen, grossere Jugendexemplare 
und entsprechend grosse Bruchstiicke von Foraminiferen in Bewegung. 
Bei 15 mm Schlammgeschwindigkeit wurden die grossten Jugend¬ 

exemplare und kleinere Arten von Foraminiferen, z. B. die antark- 
tischen Typen von Globigerina, abgeschlammt. Zurtick blieben bei 
dieser Schlammgeschwindigkeit die meisten vollerwachsenen Exem- 
plare der grosseren pelagischen und benthonischen Foraminiferen- 

Arten. Schwammnadeln verteilten sich nacli der Grosse der Bruch- 
stiicke liber samtliche 4 Abteilungen. Bei den Organismenresten war 
iibrigens die jedesmalige Korngrosse noch mehr als bei den Mineral- 
kornern von der ausseren Form abhangig.“ Diese Form ist ja gerade 
bei Planktonorganismen im Interesse besseren Schwebens vielfach 
stark abgewandelt. Aber auch die mehr oder minder starke An- 
fiillung, z. B. der Foraminiferengehause, mit Schlamm ist von Ein¬ 
fluss. Bei der Verwendung der gemessenen Zahlen und Grenzwerte 
ftir die Bewertung der Wirkungen des bewegten Wassers auf den 
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Meeresboden und auf den Transport snspendierten Materials 1st noch 
zu beriicksichtigen, dass nicht mit Meerwasser, sondern mit Stiss- 
wasser geschlammt wurde, in welchem zwar, wegen des geringeren 
spezifischen Gewichts an sich der Auftrieb geringer ist, die feinsten 
Partikel aber dock, wie oben ansgeftihrt wnrde, langsamer zu 
Boden sinken als im Meerwasser. „Bei etwas groberem Material 
wird daher ein Partikel im Schlammzylinder vielleicht noch unbewegt 
bleiben, das von einem Meeresstrome von gleicher „Schlammgesekwin- 
digkeit“ bereits bewegt wil’d. Bei ganz feinem Material wil’d da- 
gegen eher das Umgekehrte eintreten.“ 

Icli habe liber diese Dinge etwas ausftihrlicher bericlitet, um zu 
zeigen, Avie Aveit man doeh nocli davon entfernt ist, die fur unsere 
Zwecke so wichtige quantitative Trennung der einzelnen Ivomponenten 
auf mechanischem Wege durchzuflihren. 

Eine wichtige weitere Ivenntnis von dem physikalischen Zustand 
der Sedimente erlialt man durch die Bestimmung der Bodenober- 
flache, d. i. der Summe aller Oberflachen der einzelnen festen Teil- 
chen Oder, Avas dasselbe ist, der Oberflachen samtlicher Hohlraume 
der trockenen Proben. Diese innere Bodenoberflache, in der Tat 
ein typischer Ausdruck fur die physikalischen Eigenschaften lockerer 
Ablagerungen, wird bestimmt als Benetzungswarme Oder als Hvgro- 
skopizitat; beiden ist sie direkt proportional. Diese von Rodeayald 

und Mitscherlich in die Bodenkunde eingeftihrte Methode, die aucli 
P. Vageeer (Elililings Landwirtsch. Ztg. 61, 1912. p. 73—83) kiirz- 
lich einer Besprechung unterzogen hat, ist erstmalig durch E. 
Kuppfrs (177) auf Sedimente der Nord- und Ostsee angewendet 
Avorden, und zwar auf Veranlassung des Kieler Meeresbiologen 
Prof. Brandt als Vorstudium ftir eine eingehendere Unter- 
suchung der biologisch-chemischen Umsetzungen im Meeresboden. 
Die Avenigen Messungen gestatten bis jetzt noch keine Ableitung all- 
gemeiner Gesetze. Aber es ist klar, dass derartig durch geftihrte 
Messungen nicht nur fur den Biologen von Wert sein miissen, sondern 
auch ftir uns, da sicherlich die Diagenese der Sedimente (259) in ihrer 
Schnelligkeit von der Grosse der inneren Oberflache bestimmt wird. 
Die Grosse der inneren Oberflache andert sich aber andererseits ZAveifel- 

los durch die Vorgange der Diagenese. Es bliebe aber immerkin zu 
untersuchen, inwieweit hierbei ein einfaches VerschAvinden dieser Hohl¬ 
raume und in welchem Masse andererseits eine Zuftillung derselben 
durch neue Ausscheidung von Substanz stattfindet. Das darf nicht 
vergesssen Averden, wenn man Mitteilungen von J. Thoulet (211, 
213) und H. Cl. Sorby (207) liber die Volumabnahme bei der Fossil- 
werdung von Sedimenten best. 

Zur Chemi e der Grundproben und tiber chemische Um- 

setzungen am Meeresboden. 

Hand in Hand mit der meclianischen Analyse und der Fest- 

stellung der physikalischen Beschaffenheit der Sedimentaggregate 
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gelit natiirlich von vornherein die chemische Untersuchung. Sehr 
friihzeitig ist vor allem auf die Bestimmung des Kalkgehaltes der 
Grundproben Wert gelegt worden, und E. Philippi (242) hat seine 
Schlammversuche sowohl mit der urspriinglichen, wie mit der ent- 
kalkten Substanz angestellt. Die grosse Bedeutung des Kalkgehalts 
der Grundproben wird uns im folgenden noch des ofteren zu be- 

schaftigen liaben. 
Die chemischen Untersuchungsmethoden, welclie von den ein- 

zelnen Autoren angewandt worden sind, hat neuerdings J. Gebbing 

(219), welcher eine Anzahl der „Gauss“-Proben analysierte, vom 
Standpunkt des Chemikers aus diskutiert. Von weitergehendem Interesse 
ist hierbei das, was liber die Behandlung der CHALLENGER-Proben 
gesagt wird. Schon J. B. Harrison und A. J. Iukes-Browne (87) 
batten Brazier gegeniiber, der die meisten der CHALLENGER-Analysen 
anfertigte (vergl. 70, Appendix III), geltend gemacht, dass er Proben 
von rotem Ton im nicht entsalzten Zustande untersuchte; sie 
fanden im roten Ton einen Gehalt an Seesalzen von 3,6%. Da 
diese nebst den 6,1 % Alkalien hi Brazier’s Kieselsauregehalt ver- 
rechnet sind und trotzdem samtliche Analysen auf 100,00 angegeben 
werden, ergeben sich natiirlich erhebliche Abweichungen von der 
wirklichen Zusammensetzung. Gebbing dehnt diese Bedenken der 

beiden englischen Geologen auch auf Brazier's Analysen von Globi- 
gerinensehlamm aus, da auch dieser nach seinen Untersuchungen bis 
3,8% NaCl enthalten kann. Er selbst beschrankte sich im wesent- 
lichen auf Gesamtanalysen. Auf seine Ergebnisse im einzelnen ein- 
zugelien, ist hier niclit der Ort. Gelegentlich wird bei den 
verschieclenen Sedimentarten noch Riicksicht darauf zu nelimen sein. 
Widersprochen werden soli jedoch schon hier einem Teil von 
Gebbing’s Anschauungen liber die Beziehungen zwisclien Ivarbonat- 
gehalt und Tiefe. Eine Zusammenstellung samtlicher ihm zugang- 
licher Karbonatbestimmungen von Globigerinenschlammen nach der 
Tiefe ergab das Resultat, „dass eine reine Abhangigkeit des Kar- 
bonatgehaltes des Globigerinenschlammes von der Tiefe nicht besteht.“ 

Die Richtigkeit dieses Satzes zugegeben, so folgt daraus noch nicht 
die Berechtigung zu sagen, dass in bezug auf die karbonatarmen roten 
Tone die Abhangigkeit von der Tiefe zu stark betont zu werden 
pflegt. In Wirklichkeit haben wir durch Philippi (205, 227, 242), 

auf dessen diesbezligiiche Ausfiihrungen spater noch einzugehen 
sein wird, besonders uber die Faktoren Aufklarung erhalten, welclie 
die Kalkauflosung modifizieren und damit die Tiefenlage der Greuze 
zwisclien Globigerinenschlamm und rotem Ton bedingen; es sind die 
geographische Breite, beziehungsweise die grossere oder geringere 
Kommunikation mit kalten, d. h. vereisten Meeresgebieten, und das 
Vorhandensein oder Fehlen voo Stromungen. Diese Faktoren musste 
allerdings Lohmann (149) noch 1903 als vollig unbekannt hinstellen. 
— Ein sehr lesenswertes Kapitel widmet Gebbing deni Ivreislauf 
des Stickstoffs im Meere, wie tiberhaupt seine chemischen Unter- 
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suchungen von Meerwasserproben nicht oline Bedentung ftir unsere 
Fragen sind. Jedenfalls von grossem Interesse sind endlieh seine 
Anscliauungen iiber chemische Umsetznngen zwischen Meeresboden 
und Meerwasser. Wohl mit Recht verwirft Gebbing die Meinung 
von Murray und Renard liber die Bildung der Kohlensaure aus 
den abgestorbenen Organismen mit Hilfe der Sulfate des Meerwassers 
und erklart dieselbe dnrcli direkte Einwirknng des Sauerstoffs 
auf jene. 

Zu den Umsetzungen am Meeresboden, welche als einleitende 
Vorgange der Diagenese (259) zu betrachten sind, gehort auch die 
Bildung von primarem marinen Dolomit. Nur wenige Worte sollen 
dieser wiehtigen Frage, die aufs engste mit der Bildung der Riff- 
kalke zusammenhangt und vor wenigen Jahren von E. Philippi (191) 
besprochen wurde, schon hier gewidmet werden. Nach den Analysen 
von Brazier zeigen manche karbonatarmen roten Tone des ,,Challen¬ 
ger “ einen hoheren Gehalt von MgC03 als von CaC03. Aueh 
von Gumbel (51) fiihrt einen geringen Mg-Gehalt der „Gazelle“- 
Proben an und er, wie Krummel (187) mochten eine Umsetzung 

der Magnesiumsalze des Meerwassers mit einem Teile der Calcium- 
salze der Kalkskelette zu einer Doppelverbindung annehmen. Gebbing 

betont, dass die alteren Magnesiumbestimmungen keineswegs ein- 
wandfrei sind und eine Prfifung jener Annahme vorlaufig aussckliessen, 
die ihm aber aus chemischen Grtinden selir unwahrscheinlicli ist. 
Und ftir die Ablagerungen des Ueferen Meeres diirfte er wohl Recht 
behalten. Dass in flacheren Meeresteilen eine Umsetzung zwischen 
dem Meerwasser und frisch gebildeten Sedimenten mit gleichem Re- 
sultate stattfindet, diirfte jedoch erwiesen sein, ebenso, dass dieses 
in nicht so ganz einfaclier Weise geschieht, wie ja G. Lincks Unter- 
suchungen gezeigt haben. Doch liiervon noch spater. Schon A. G. 
Hogbom (83) hat aber auseinandergesetzt, class eine solche Dolo- 
mitisierung, wie sie unter anderem von Gumbel annahm, in der 

Tiefsee wenigstens nicht verwirklicht sein kann, da die an Kalzium- 
karbonat reicheren Tiefseesedimente nicht einmal so hohen absoluten 
Gehalt an Magnesiumkarbonat wie die karbonatarmsten haben. Die 
Tabelle, welche Hogbom nach dem „ Challenger “-Report zusammen- 
gestellt hat, zeigt aber mit dem (der Tiefenzunahme im allgemeinen 
parallel gehenclen) abnehmenden Kalkgehalte eine relative Anreicherung 
des schwerer loslichen Magnesium- (oder richtiger Magnesium-Kalzium-) 
Karbonates. Allerdings miisste hierzu die Hilfsannahme gemaclit 
werden, dass schon die Schalen der kalkschaligen Planktonorganismen 
geringe Mengen von Magnesium enthalten; diesem steht aber nichts 
entgegen, da es von Korallen, Mollusken, Ivalkalgen etc. erwiesen ist. 

Die Umsetzungen des Meeresbodens mit dem Meerwasser erfolgen 
um so schneller, je sclineller der Austausch und die Erneuerung des 
Bodenwassers erfolgt, je ofter also das Gleichgewicht zwischen beiden 
gestort wird, Avie dieses hauptsachlich durch Stromungen geschieht. 
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Hierdurch erklart sich vielleicht die rasche Erhartung der Kalk- 
sedimente in stark iiberstromten Flachwassergebieten, die so oft 
(z. B. Pourtales-Plateau) beobachtet wird, und welche zugleich vor 
Abspiilnng schittzt. Der Diffusion des Bodenwassers im Meeresboden 
leisten die Adsorptionsvorgange einen grossen Widerstand. Bekannt- 
licli liaben verschiedene Stoffe wie Tierkohle, die Gele u. a., nament- 
lich also Korper amorpher Natur, die sich durch eine im Verhaltnis 
zur ausseren recht grosse „innere Oberflache“ auszeichnen (siehe 
auch unter Kuppers, 177), eine ausgesprocliene Fahigkeit, aus 
Losungen Salze anzuziehen, zu adsorbieren, so das Hydrogel der 
Kieselsaure, der Kaolin usw. Andererseits bewirken Elektrolyte, dass 
solclie adsorbierenden Stoffe aus einer Suspension oder kolloidalen 
Losung abgescliieden werden (siehe oben p. 344—345). Je nach der 
inneren Oberflache einer adsorbierenden Substanz ist die Menge der 
Stoffe, die adsorbiert werden konnen, verschieden gross, und dem- 
entsprechend hat sich ergeben, dass der NaCl-Gehalt der Proben, 
auf den es hier besonders ankommt, recht verschieden ist. Im roten 
Ton mit 6,8 — 8% am hochsten, * betragt derselbe im Diatomeen- 
schlamm 5,4 °/o, im antarktischen Glazialton 1,9—3,7 °/o, im Globi- 
gerinenschlamm 1,0 — 3,4°/o. Diese PTnterschiede im Salzgehalt 
der Bodenproben konnen allein auf verschieden starke Adsorp¬ 
tion zuruckgefuhrt werden, da der Salzgehalt des Meerwassers 
in den einzelnen Teilen der Ozeane nur bedeutend geringeren 
Schwankungen unterliegt. Als Begleiterscheinung der Adsorption 
von Salzen konnen auch chemische Umsetzungen auftreten. Im 
Meerwasser ist Kieselsaure kolloidal gelost, feinste Teilchen von Ton 
usw. sind suspendiert. Durch die Salze des Meerwassers werden 
sie teilweise zur Ausflockung und zum rascheren Absetzen gebracht. 
Da hiermit gleichzeitig Adsorption von Elektrolyten verbunden ist, 

konnen die eben angefuhrten Umsetzungen schon wahrend des Ab- 
sinkens statthaben. Kieselsauregel und Ton adsorbieren Alkali oder 
Magnesiumhydroxyd, die entstehende freie Saure lost Calciumkarbonat 
auf. Schliesslich kann durch das adsorbierte Alkali Kieselsaure 
wieder in Losung gebracht werden. Selbstverstandlich konnen hier- 
bei auch andere Stoffe aufgeschlossen und z. T. in Losung gebracht 
werden. Diese Umsetzungen finden naturlich ihren Fortgang nach 
dem Absatze der betreffenden Stoffe am Meeresboden. Sie gehen 
um so starker vor sich, je mehr kolloidale Stoffe, wie Ivieselsauregel 
und Ton, abgesetzt werden. Vielleicht konimt gerade cliesen Prozessen 
im Meere eine grossere Bedentung zu. 

Es ertibrigt noch hier hinzuzufiigen, dass der bekannte ameri- 
kanische Chefchemiker der nordamerikanischen geologischen Landes- 
untersuchung, F. W. Clarke, der sich durch seine ausgezeiehnete 
Geochemie (The data of Geochemistry. U.-St. Geol. Survey. Bull. Nr. 330. 
Washington 1908. Second Edition. Bull. Nr. 491. ibidem 1911), 
ein auch fur die uns hier beschaftigenden Fragen viel Wissens- 
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wertes enthaltendes Buch, einen Namen gemacht hat, neuerdings 
aucli auf seltenere Elemente prtifte, als er 51 verschiedene, von 
J. Murray erhaltene Proben roten Tiefseetones mischte und diese 
reichliehe Menge einer genaueren Analyse unterzog (185). Das 
interessante Ergebnis soli schon hier angeftihrt werden, da es fiir 
die Verbreitung mancher fiir ziemlich selten gehaltenen Elemente 
von Bedeutung 1st. Die Analyse der entsalzten Probe ergab, auf 

100,00 umgerechnet: 

Si02 54,48 °/o Mn02 1,21 °/o As203 0,001 °/o 

Ti09 0,98 „ MgO o,ol „ Mo03 Spuren 

A1203 15,94 „ CaO 1,96 „ Po05 0,30 V 

Cr203 0,012 „ SrO 0,056 „ CuO 0,024 V 

Fe203 8,66 „ BaO 0,20 „ PbO 0,008 V 

FeO 0,84 „ Na20 2,05 „ ZnO 0,005 V 

NiO | 
0,039 „ 

k2o 2,85 „ H00 7,04 V 

CoO j v2o3 0,035 „ 100,00. 

Hierbei sei besonders auf Chrom, Nickel, Ivobalt, Strontium, 
Baryum, Vanadium, Arsen, Molybdan, Kupfer, Blei und Zink, im 
Hinblick auf vorhin Mitgeteiltes aber auch auf das Verhaltnis von 
MgO zu CaO wie 3,31 zu 1,96 hingewiesen. 

Einzelne typische Analysen der verschiedenen Grundproben 
werden bei der speziellen Besprechung der letzteren mitgeteilt 

werden. 

Die Einteilung der Meeressedimente. 

Weder nacli chemischen noch nacli physikalischen Verhaltnissen 
allein ist es moglich, eine naturgemasse Einteilung der Meeressedi¬ 
mente vorzunehmen, denn beide Male wtirde es sich ergeben, dass 
Sedimente, die unter vollig voneinander abweichenden Bedingungen 
entstanden sind, zusammen klassifiziert werden miissten. Das ist 
auch der Grand, weshalb hier darauf verzichtet werden soli, nalier 
auf die Einteilungsweise von J. Thoulet (130) einzugehen, tun so 
mehr als dieselbe bereits im obigen (p. 350) bei Besprechung der 
mechanischen Trennungsmethoden der Sedimentkomponenten be- 
sprochen worden ist. Nur E. Philippis Urteil dariiber moge hier 
Platz linden; er schreibt: „Thoulet3 Bezeichnungsweise ist zweifel- 
los exakter als irgend eine andere, zugleich aber auch recht nichts- 
sagend. Ein sehr kalkiger Sand (sable tres calcaire) kann ebensogut 
ein kiistennahes Sediment sein, dessen Kalkkorner sich aus Brucli- 
stiicken benthonisclier Organismen zusammensetzen, z. B. ein Korallen- 
sand, wie ein Globigerinenschlamm. Eine „vase proprement dite“ 
kann ebensowohl ein feinkorniger Blauschlick, ein Diatomeenschlamm 
und ein roter Ton sein.“ Nur „eine ungelieuere Gberschatzung der 
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statistiscli gewonnenen Werte“ kann in clieser Klassifikation, wie 

sie Thoulet in alien seinen Schriften anwendet, eine naturliche sehen. 

Aber zum mindesten die Welt der Organismen lasst eine so rein 

mathematische Behandlnng nicht zu.“ 

Ansprnch auf unsere Beachtung kann allein ein System der 

Meeressedimente liaben, das auf ihrer geographischen Verteilung be- 

ruht, denn ilire Ablagerung riclitet sich eben nach dem Wirken oder 

Nichtwirken der einzelnen oben gekennzeichneten Transportkrafte, 

und diese sind geographisch ebenso bedingt, wie die biologische 

Zusammensetzung der Lebewelt, deren Hartteile und sonstige Ver- 

wesungsreste als biogene Komponente den Sedimenten sich bei- 

mengen. 

Schon die Einteilung von Murray und Renard (70) enthalt Be- 

ziehungen auf die geographische Lage; sie lautete: 

1. Tiefseeablagerungen 

(ausserhalbder200m- 

Linie) 

2. Seichtwasserablage- 

rungen(zwischen der 

200 m-Linie und 

dem Niedrigwasser- 

niveau am Strand) 

Roter Ton 

Radiolarienschlamm 

Diatomeenschlamm 

Glob iger inen s ch 1 amm 

Pteropodensclilamm 

I. 
Pelagische Ablagerun- 

gen (im tiefen Wasser 

fern vom Lande ge- 

bildet). 

Blauer Schlick 

Roter Sclilick 

Grauer Schlick 

Yulkanischer Schlick 

Korallensand und 

-schlick 

Grande, Kiese, Sande, 

Schlick 

II. 

Terrigene Ablagerun- 

gen (in tiefem und 

seichtem Wasser in 

der Nalie von Land 

gebildet). 

3. Litoralablagerungen ( 

(amStrande zwischen I Steine, Grande, Kiese, 

Hoch- und Niedrig- | Sande, Schlick 

wasserstand) 

Krummel (187) hat im wesentlichen die von Murray und Renard 

angewendeten Bezeichnungen beibelialten, dehnt jedoch die Bezeich- 

nung Litoralablagerungen auch auf die Seichtwasser-Ablagerungen 

des Challenger-Report aus und nimmt endlich eine Dreiteilung samt- 

licher Meeressedimente vor unter Aussclieidung einer vermittelnden 

Gruppe der hemipelagischen Sedim elite, die der Tiefe nach Tief see- 

sedimente, dem Materiale nach terrigener Herkunft sind. Krummel 

unterscheidet demnach: 
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I. Litorale ocler landnahe Ablagerungen. 

1. Strandablagerungen. 
2. Schelf ablagerungen. 
NB. Beide Unterarten zerfallen nach ihrer Korngrosse in Block-, 

Kies-, Sand- nnd Schlicklager und jecle dieser wiederum nacli ihrer 
Entstehnng in klastisclie, vnlkanische, biogene, halmyrogene (= „che- 
mische“ Niederschlage aus den Salzen des Meerwassers) und glaziale 
Bildungen (hiertiber yergl. auch in 259 und oben p. 340). 

II. Hemipelagische Ablagernngen. 

1. Blauer und roter Schlick (einsclil. Yulkanschlick). 
2. Grtinsand und grtiner Schlick. 
3. Kalksand und Kalkschlick. 
NB. Hier sind wieder dieselben genetischen Unterarten mog- 

licli wie bei den litoralen Ablagerungen. 

III. Eupelagische ocler landferne Tiefseeablagerungen. 

A. Epilopliischel) Bildungen. 
a) Kalkhaltige Tiefseeschlamme. 

1. Globigerinenschlamm. 
2. Pteropodenschlamm. 

b) Kieselhaltiger Tiefseeschlamm. 
3. Diatomeenschlamm. 

B. Abyssische Bildungen. 
4. Roter Tiefseeton. 
5. Radiolarienschlamm. 

Philippi (242) ist die Teilung der eupelagischen Ablagernngen 
in epilopliische und abyssische und die Zuweisung von Globigerinen¬ 
schlamm und Diatomeenschlamm zu den ersteren recht bedenklich 
erschienen, und wir schliessen uns diesem Autor durchaus an. 
„Globigerinenschlamm tritt oft in sehr viel grosseren Tiefen auf als 
der rote Ton; und Diatomeenschlamm, der sich in 5—6000 m Tiefe 

ablagert, wie ilm z. B. die „Valclivia“ vielfach fand“, (203) „wird 
man wohl kaum mehr als epilophiscli bezeichnen diirfen.“ 

Es mag daher naturgemasser erscheinen, die III. Gruppe 
Krummels, die eupelagischen oder landfernen Tiefseeablagerungen, 

folgendermassen zu gliedern: 

1. 

2. 

Kalkreich 

Kalkarm 
beziehungsweise 
-frei 

f Globigerinenschlamm (nebst der Fazies 
{ des Pteropodenschlammes) 

( a) Roter Tiefseeton (nebst der Fazies 

s des Radiolariensehlanmies) 
{ b) Diatomeenschlamm. 

Schmelck hat aus dem norwegisclien Nordmeer folgende Sedi- 

mente bekannt gemacht (33): 

0 Seclimente, die sich auf clen Schwellen und Riicken der Tiefsee bilden. 
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1. Grauer Ton. 
2. Griiner — Rhabdammina-Ton. 

3. Brauner Ton: 
a) Ubergangston. 
b) Bilocnlina-Ton. 

4. Vulkanische Sande und sonstige .Tone. 

O. B. Boggild (114) in seiner Bearbeitung der „Ingolf“-Proben 
tibersetzte mit Recht Bilocnlina-Ton durch Globigerina-Ton. Nach 
E. Philippi (242) dlirfte der grane Ton cles Nordmeeres nichts anderes 
sein als ein Blauschlick mit gewissen glazialen Ztigen, der braune 
Ton aber ein oberflachlich oxydierter Blauschick. „Einen besonderen 
„Ubergangston“ zwisclien Blauschlick und Globigerinenschlamm zu 
schaffen, erscheint niclit notwendig, da ja samtliche marinen Sedimente 
naturgemass durch Ubergange miteinander verbunden sind. Rhab- 
dammina-Ton dlirfte schliesslich als eine an Kieselsaure sehr reiche 

Unterart des Blausclilicks zu bezeichnen sein, bei deren Bildung 
Treibeis wahrscheinlich eine bedeutende Rolle spielte.“ Philippi 

selbst moclite vom Blauschlick im Sinne des „Challenger - Report44 
noch die glazialmarinen Sedimente der Umrandung des antarktischen 
Kontinentes abtrennen. Aber wie wir bei fast alien Sedimenten von 
einer vulkanischen Fazies sprechen konnen, ist es durchaus natur¬ 
gemass, auch die „glazialmarinen Sedimente “ Philippis nur als eine 
glaziale Fazies des Blausclilicks aufzufassen, der liier, wie auch 
anderwarts bis in grosse Tiefen sich erstreckt. 

Es ertibrigt noch, schon liier auf einige Ausdrticke hinzuweisen, 
die sich hauptsaclilich nach dem Vorgange von Haug (110) in 
der neueren Literatur, besonders fiir fossile Sedimente, ein- 
zubtirgern beginnen. Schon im Jahre 1884 hatte sich E. Renevier 

in einer „Les Facies Geologiqnesu betitelten ^Schrift (Archives des 
Sciences Physiques et Naturelles. 3. per. t. XII. Geneve 1884 
p. 297 — 334) gegen eine Bezeichnungsweise der Meeressedimente 
gewendet, wie sie Tli. Fuchs (30) wenige Jahre zuvor ange- 
wendet hatte (hierzu vergl. auch meine Bemerkungen in 197). 
Renevier unterscliied nicht, wie Th. Fuchs, zwei, sondern drei 

Meeresetagen, namlich die litorale, die sublitorale oder bathyale 
und die abyssale. Diese Bezeichnungen sind spater im wesentlichen 
von E. Haug ubernommen worden (Revue annuelle de Geologie. 
Revue gen. des Sciences. 30 Juin 1898 p. 496 und Les Geosyn- 
clinaux et les Aires Continentales. Contribution k l’Etude des Trans¬ 
gressions et des Regressions Marines. Bull, de la Soc. Geol. de 
France. 3. serie. t. XXVIII. 1900 p. 620). Haug nennt die Litoral- 
zone von 0—100 m Tiefe die neritische Zone, von 100—900 m 
die bathyale Zone, unter 900 m die abyssale Zone. Da kaum 
niehr erwahnt zu werden braucht, dass die Art eines Sedimentes 
nicht allein von der Ablagerungstiefe, sondern von noch vielen 
anderen Faktoren abhangt, ergibt sicli von selbst, dass diesen Zalilen 
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nur insofern ein Wert innewohnt, als sie die Grossenordnung fiir 
die in Frage kommenden Grenztiefen bezeichnen. Insbesondere wird 
es einleuchten, dass Haugs abyssale Zone, jedenfalls in ihren liolieren 
Region en, Tiefen entsprielit, in denen sicli hente wesentlich „terrigene“ 
Sedimente im Sinne von Murray und Renard (70), aber nicht abys- 
sische ablagern. Trotzdem ist sie der Bezeichnnngsweise von 
Th. Fuchs bei weitem vorznziehen. Anf weiteres soil •hier, wo es 
sicli zunachst nnr urn die rezenten Bildnngen handelt, nicht ein- 
gegangen werden. Bemerkt, sei nur noch, dass auch Joh. Walther 

und der Verfasser (197) in etwa 900 m Tiefe eine fur diese 
Fragen bedeutsame Greuze verlegen, ftir welche am besten die 
Forderungen von Ed. Suess (Das Antlitz der Erde II. p. 275) 

gelten: „Es sclieint mir aber . . . am zweckmassigsten, dass die 
Grenze“ (zwischen Flacli- und Tiefsee) „dort gesetzt werde, wo die 
grosste allgemeine Yerschiedenlieit eintritt, und diese liegt dort, wo 
die Verschiedenheit der Klimate endet und die weltweite Fauna 
auftritt. Sie unterliegt niclit den Verbreitungsgesetzen, welche fiir 
die liolieren Zonen massgebend sind, und Yeranderungen der ausseren 
Yerhaltnisse mtissten auf sie einen anderen Eintlnss ausiiben.“ In 
welclier Weise diese Fragen fiir die Sedimente fruherer Zeiten von 

Wichtigkeit sind, wird spater zn bespreclien sein. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Wirkungen des Windes und seine Bedeutung’ fiir den 
Ackerbau. 

Von K. Stamm (Bonn). 

Als Bulletin Nr. 68 ist bei deni U. S. Department of Agriculture, 
Bureau of Soils, ein Sammelwerk von E. E. Free erschienen *), 
in der die samtlichen in der Literatim vorliandenen Angaben liber 
Windwirkungen zusammen mit eigenen Beobaclitungen des Verfassers 
verarbeitet worden sind, ein Werk, das deshalb schon besondere Be- 
achtung verdient, weil namentlich aucli die Bedeutung des Windes fiir 
den Ackerbau eingehend beriicksichtigt wurde. 

Die Beziehungen, die zwischen dem Ackerboden und seinen Er- 
tragnissen bestehen, wurden immer als das Fundamentalproblem 
aller landwirtschaftlichen Untersuchungen angeselien. Diese Unter- 
suchungen gingen meist von einer Theorie aus, der „plant-food 

theory of fertilizers^ die sicli folgendermassen kurz charakterisieren 
liisst: Der Faktor, der fiir die Ertragnisse des Bodens von grosster 
Wichtigkeit ist, ist der Gehalt des Bodens an verfiigbarer minera- 

x) The movement of soil material by the wind, with a bibliography of 
eolian geology. Washington 1911. 
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