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Die Bildung der Dreikanter. 
Yon San.-Rat Dr. Wilhelm Pfannkuch (Cassel.) 

(Mit 19 Textfiguren und Tafel X.) 

In dem Bericht iiber die Versammlungen des Niederrheinisclien geo- 

logisclien Vereins vom Jahre 1911 findet sicli ein Vortrag des Herrn 

L. LoRiE-Utrecht iiber: >>Die Bildung der Dreikanter«, aus dem hervor- 

gebt, daB eine Einigung der Anschauungen iiber die Entstebnng dieser 

interessanten Gebilde noch nicht erreicbt ist. Wahrend die einen den 

Hauptfaktor fiir die Bildung der Flachen und Kanten in der abschleifen- 

den Wirkung des Sandflugs erblicken, heben die anderen die Prafor- 

mierung der Kantengeschiebe durch die jedem Gestein eigentiimliche 

Spaltbarkeit in versehiedenen Ebenen bervor und gestehen dem Wind- 

scbliff nur eine sekundare, nicbt einmal immer forderlicbe Bedeutung zu. 

Wenn ich als Laie mir erlaube, in dieser Frage das Wort zu ergreifen, 

so stlitze ich mich dabei auf sorgfaltige Beobacbtungen, die icb bei wieder- 

holtem Aufenthalt auf Sylt an den dort zablreich zu findenden Kantern 

gemacbt habe, und auf Grund derer ich zu der Dberzeugung gekommen 

bin, daB die Winderosion die Hauptursacbe der Kantenbildung ist, und 

daB man, von dieser Annahme ausgehend, mit Hilfe einfacber physika- 

lischer Gesetze die Entstehung einer jeden Kanterform leicbt und unge- 

zwungen erklaren kann. 

Die Kantengeschiebe finden sich in Sylt, gemiscbt unter anderes 

gewohnlich.es Gescbiebe, sowohl am Strand, hauptsachlich in einem 

Streifen, der der jeweiligen Flutgrenze entspricht, als aiicb in den Kies- 

gruben und Aufscbliissen im Innern der Insel, sowie in den Schichten, 

die in dem von Westerland zum Boten Kliff sich hinziehenden Steilab- 

sturz der Kiiste zutage treten. Diesen Schichten entstammen auch die 

jetzt am Strand liegenden, vom Meere ausgeworfenen Iviesel, da ja be- 

kanntlich ein Teil der Insel gegenwartig vom Meere iiberflutet ist. 

Diese Geschiebe sind in der Diluvialzeit mit dem Moranenschutt 

und Geschiebelehm der nach Siiden vorriickenden nordischen Gletscher 

hierher transportiert und auf dem tertiaren Kern der Insel abgelagert 
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worden. Die Kanter sind also nicht etwa in Svlt entstanden. In ihrer 

Gesamtheit bieten sie eine wahre Musterkarte der skandinavischen Ge- 
birge. Neben Quarzen, Quarziten, feinern nnd grobern Sandsteinen 

liegen verscbiedenartige Porphyre, Granite, Gneise und andere Schiefer, 
sowie wunderliehe, oft Seeigel und Muscheln entbaltende Feuerstein- 

knollen, die mehr dem Ostseegebiet angehoren. Auch unter den abge- 

schliffenen Ivantern sind alle diese Gesteinsarten vertreten, am haufig- 

sten die Quarze und Quarzite, am seltensten die Feuersteine. 
Sieht man davon ab, daB bei den homogenen Gesteinen (z. B. Quarzen) 

die Kanten schoner und scharfer ausgepragt, und die Flachen glatter sind 

als bei den aus ungleich hartem Material zusammengesetzten (z. B. 

Porphyren, Graniten), so fallt obne weiteres auf, daB alle Kanter trotz 

ihrer verschiedenen Herkunft eine so verbliiffende Ahnlichkeit in Form 

und Anlage zeigen, daB nicht in den Gesteinen selbst liegende Griinde, 

wie die Spalt- oder Kluftbarkeit, fiir ihre Entstehung maBgebend ge- 

wesen sein konnen, sondern daB eine von auBen kommende, fiir alle 

Kanter gleiche, gesetzmaBig wirkende Kraft ihre Bildung herbeigefiihrt 

haben muB. Diese Kraft kann nur der Sandflug gewesen sein. Yorbe- 

dingung war allerdings, daB die Gesteinstriimmer, ehe sie ihm ausgesetzt 

waren, in eine giinstige Form gebracht wurden, denn aus rohen, unregel- 

maBigen Stucken kann der Sandflug keine so regelmaBigen Kanter her- 

stellen, wie wir sie auf Sylt finden. Erst muBten die Gesteinstriimmer 

in flieBendem Wasser durch Sand und gegenseitige Keibung abgerundet 

und zu Geschieben oder Gerdllen werden, ahnlich denen unserer in- 

landischen Fliisse. Die mehr oder weniger gewolbten Flachen solcher 

Kiesel boten erst den notwendigen Angriffspunkt fiir den Flugsand, und 

ihre ganze Form erst die Moglichkeit des Schliffes von bestimmten 

Flachen und Kanten. 

Gegen die Theorie der Winderosion hat man nun eingewendet, daB es 

schwer verstandlich sei, wie der Wind, der, selbst wo Hauptrichtungen 

vorherrschen, doch immerhin ofters wechsele, so regelmaBige Schliffe 

hervorrufen konne, um so weniger, als auch die Kiesel, besonders die 

kleinen, nicht immer still lagen, sondern schon von maBigen Winden 

vielfach hin und her geschoben und gerollt wiirden. Um diesen Einwand 

zu entkraften, miissen wir den ganzen Vorgang etwas naher untersuchen. 

Nehmen wir den einfachsten Fall, daB ein spindelformiger Kiesel in 

einer sandigen Ebene derart liegt, daB er dem Winde eine Spitze zu- 

wendet. Dann wirbelt der Flugsand gegen die Spitze und bricht sich 

hier, wie der FluB an einem Eisbrecher in zwei Strome, die beide Seiten 

bestreichen und abschleifen. xAuf diese Weise entsteht eine in der Langs- 

richtung ziehende Kante. Dasselbe geschieht natiirlich, wenn der Wind 

umspringt und gegen die andere Spitze weht. Dreht sich aber der Wind 

um 90°, so trifft er rechtwinklig gegen eine Seite, dann spriiht der 
Flugsand naeh oben fiber den Stein hin, schleift die ihm zugewandte 

Seite zu einer Flache ab und bildet mit der auf der anderen Seite bei 
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entgegengesetzter Windrichtung in gleicher Weise entstehenden Flache 

cbenfalls eine scharfe Kante, die mit der obigen sich deckt. Es bedarf 

keines besonderen Beweises, daB auch die aus einer Nebenrichtung 
kommenden Winde in demselben Sinne arbeiten, indem sie bald die 

Schleifwirkung des einen, bald die des anderen Hauptwindes unter- 

stiitzen. Das Resultat ist immer dasselbe: ans dem spindelformigen 

Kiesel wird ein Einkanter. 
Hat nun der Kiesel eine dreieckige Grundflache, mag sie gleichseitig 

oder ungleichseitig, langgestreckt oder herzformig sein, so wickelt sich 

der Vorgang genau in derselben Weise ab. Yon den drei Spitzen aus 

bilden sich drei Kanten, die nach der Mitte hin ziehen und sich dort 

treffen, und von den drei Seiten aus bilden sich drei Flachen, die in diesen 

Kanten zusammenstoBen. Das Resultat ist ein Dreikanter. In der 

namlichen Weise bildet sich aus einem viereckigen Kiesel, wenn er mehr 

quadratisch ist, ein Vierkanter, und wenn er, wie gewohnlich, mehr 

langlich rechteckig ist, ein Fiinfkanter usw., indem stets die ent¬ 

stehenden Kanten nach Zahl und Lage den Halbierungs- 

linien der die Ecken bildenden Winkel entsprechen. 

Ein Blick auf die Abbildungen (Fig. A—D u. 1—7) laBt die Rich- 

tigkeit dieser Ausfuhrungen ohne weiteres erkennen. Man kann sie in 

den Satz zusammenfassen, daB die Zahl der Kanten und Flachen, 

die durch Winderosion an einem Kiesel entstehen, bestimmt 

wird durch seinen GrundriB, indem von einer Ecke aus 

stets eine Kante und liber einer Seite stets eine Schliff- 

flache sich bildet. 

Das ist so gesetzmaBig, daB, wenn z.B. von einem dreieckigenKiesel 

eine Ecke abgebrochen ist, liber der Bruchstelle jedesmal ein kleines 

abgeschliffenes Dreieck sich findet, von dessen Spitze dann erst die nor- 

male Kante ausgeht, und daB andererseits, wenn an einer Seite eine 

unregelmaBige Ecke vorspringt, von dieser Stelle stets eine, mindestens 

angedeutete, kleine Nebenkante nach innen zieht (Fig. 8 u. 9). Auch 

andere UnregelmaBigkeiten storen oft das normale Bild, aber immer 

im Rahmen des Gesetzes. Ist z. B. die Oberflache auf der einen Seite 

vorgebuckelt und auf der anderen vertieft, so verlauft die Mittelkante 

dementsprechend gekriimmt, konvex nach der Wolbung, konkav nach 

der Einsenkung (Fig. 9). 

Lehrreich sind in dieser Beziehung auch die sog. Doppelkanter, die 

den Kantenschliff auf beiden Seiten zeigen. Da findet man mit groBer 

RegelmaBigkeit auf beiden Seiten denselben Typus: Einkanter sitzt 

auf Einkanter, Dreikanter auf Dreikanter, oft von iiberraschender Ahn- 

lichkeit, und nur dann gibt es davon Abweichungen, wenn besondere 

UnregelmaBigkeiten der Form dazu genotigt haben (Fig. 10 u. 11). 

Urn nun den Sandflug etwas eingehender zu studieren, steckte ich 

eines Tages bei scharfem Nordwest an einer geeigneten Stelle in den 

Sylter Dtinen eine Glasscherbe mit der Front gegen den Wind in den 
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Fig. A Fig. 1 Fig. 2 

Fig. B Fig. C 

Fig. 10a Fig. 10b 

Fig. A—D. Schemata der einzelnen Kanterformen. —Fig. 1. Spindelfbrmiger Einkanter (Quarz). 
Fig. 2. Elliptischer Einkanter (Quarz). — Fig. 3. Breit elliptischer Einkanter (Art Granit) mit Neben¬ 
kanten, Ubergang zum Fiinfkanter. — Fig. 4. Dreikanter (Quarzit). — Fig. 5. Yiereckiger Fiinfkanter 
(Sandstein): a) Oberseite, b) Unterseite mit unebener Bruchflache und abgeschliffenem Rand. 
Fig. 6. Viereckiger Fiinfkanter (Sandstein): a) Oberseite, b) Unterseite mit groBer, glatter Ruheflache 
und abgeschlifTenem Rand. — Fig. 7. Sechskanter (Quarzitartiger Sandstein). — Fig. 8. Dreikanter 
(Sandstein) mit abgestumpfter Ecke und Nebenkanten. — Fig. 9. UnregelmaGiger Dreikanter (Quarzit) 
mit bogenformiger Hauptkante und mehreren Nebenkanten. — Fig. 10. Scharfkantiger Doppel- 
Einkanter(Quarzit): a)Oberseite, b)Unterseite.—Fig.11. Scharfkantiger Doppel-Dreikanter(Quarzit). 

a) Oberseite, b) Unterseite. (Fig. 1—11 Verkleinerung auf 2/6.) 
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Sand und beobachtete, was geschah. Im Nn bildete sich vor der Scherbe 

durch den Buckstob der Luft ein Graben, der sich um beide Seiten- 

kanten hernmzog und, nach hinten und innen gekrlimmt, allmahlich sich 

verlief. In diesem Graben wirbelten die Sandkorner mit Macht um die 

Scherbe herum und bombardierten sie, in den Windschatten zuriick- 

geworfen, auch lebhaft von riickwarts. Aus diesem Experiment geht 

deutlich hervor, dab der Flugsand unter Umstanden ein Hindernis von 

alien Seiten zugleich angreift, und zwar am starksten von vorn, dab aber 

auch die nach hinten verlaufenden, abgewandten Seiten bestrichen wer- 

den konnen. Auch aus diesem Grande diirften also die Windrichtungen, 

speziell die sog. regelmabigen Winde, nicht die Bedeutung haben, die 
manche ihnen zuschreiben mocbten. 

Analysiert man die xArt und Weise, wie der Flugsand wirkt, noch 

weiter, so ergibt sich, dab jedes gegen einen Stein geschleuderte Sand- 

korn unter seinem Aufschlagwinkel wieder abprallt und entweder zuriick- 

geschleudert wird (wie bei der oben beschriebenen Grabenbildung), 

oder die Oberflache streifend in der urspriingliehen Bichtung weiter- 

fliegt. Die dabei gegen den Stein geauberte Kraft kann man nach dem 

bekannten Parallelogramm der Krafte in zwei Komponenten zerlegen, 

eine senkrecht gegen die Oberflache wirkende und eine ihr parallele. 

Die Grobe beider Komponenten hangt von dem Aufschlagwinkel ab, 

sie stehen zueinander in umgekehrtem Verhaltnis. Bei horizontalem 

Sandflug und sanft gegen den Wind geneigter Oberflache des Kiesels 

treffen die Sandkorner letztere unter spitzem Winkel, ihre Hauptwirkung 

ist deshalb eine schleifende, sie glatten und polieren die Oberflache und 

geben ihr den eigentiimlichen matten Glanz, den man als Fettglanz 

bezeichnet hat. Bietet aber der Kiesel dem Wind eine mehr steil ab- 

fallende Flache dar, oder fliegen die Sandkorner aus anderen Griinden 

mehr senkrecht gegen den Stein, so bohren sie in seine Oberflache die 

dicht nebeneinander stehenden kleinen Grubchen, die ebenfalls so sehr 

charakteristisch fur die Sandflugwirkung sind. Wunderschon sieht man 

beides an dem groben Dreikanter, einem Quarzit, dessen Photographie 

(Taf. X) ich beifiige. Yermoge seiner Schwere hat er sicher lange 

Zeit in unverriickter Lage dem Sandflug se’ne Oberflache dargeboten 

und war spater am Wattenmeer, wo er im Schlick bei Munkmarsch 

gefunden worden ist, dem zerstorenden Einflub sandfuhrender Wellen 

entzogen. Yon seinen drei durch scharfe Kanten getrennten Flachen 

sind die beiden nach der Spitze des Dreiecks sanft geneigten glatt 

poliert und mattglanzend mit nur sparlichen Grubchen nach riickwarts 

zu, wahrend die dritte, die steil nach der Basis abfallt, narbig und mit 

Grubchen dicht bedeckt ist. Ebenso erkennt man ausgezeichnet, wie 

in diesem Falle der Flugsand den oben beschriebenen Graben rings um 

den Stein gezogen hatte, wodurch namentlich die Spitze freigelegt und 

unterminiert wurde, und wie auf diese Weise der ganze Band nebst einem 

Teil der Unterflache abgeschliffen und poliert worden ist bis zu dem fest- 
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aufliegenden mittleren Teil, der von einer deutlichen Kante begrenzt ist 

(vergl. Fig. 5b, 6b). Hochst merkwiirdig sind die muscbel- und trichter- 
formioen Yertiefunoen auf dieser unteren Flache, ob sie Drnekerschei- 

nungen sind oder auf Strudelwirkung beruhen, wage ich nicht zn ent- 

scheiden. 
Das Verbalten der Kanter hinsicbtlich ihrer Unterflache ist ein ver- 

schiedenes. Yiele sind vom Wind umgedreht und zu Doppelkantern 
geworden, wie wir bereits oben sahen. Andere haben, wie jener groBe 

Dreikanter, lange ruhig gelegen wegen ihrer GroBe und Sell were, dann 

ist ihre Unterflache entweder kuglig gewolbt oder im Gegenteil ab- 
geplattet, oft vom Aussehen einer Bruch- oder Spaltflache. Aber auch 

kleinere Kanter haben oft eine glatte und geradezu geschliffene Unter¬ 

flache, die durch Hin- und Herschieben auf dem Sand entstanden sein 

konnte. 
An vielen Kantern cles Weststrandes sind die Spuren des Sandflugs 

nicht mehr so scharf ausgepragt, weil sie in der Brandung bereits einer 

gewissen Kiickbildung unterliegen. Die Wellen, die bei jeder Flut einen 
betrachtlichen Teil des Strandes und bei Hochwasser sogar den ganzen 

Strand iiberfluten, reiBen und rollen die Kanter mit Macht hin und her 

und schleifen sie durch den mitgefiihrten Sand von neuem ab, so daB 

Glanz und Grubchen verschwinden, und die Kanten wieder abgerundet 

werden, bis der Kanter schlieBlich wieder ein einfacher Kiesel geworden 

ist. Wenn man dem Spiel der Wellen zusieht, kann man sich leicht von 

diesem RiickbildungsprozeB iiberzeugen und zugleich von dem funda- 

mentalen Unterschied zwischen Flugsandschliff und Wasserschliff. Der 

Sand in freiem Flug streift den Stein, wirkt gewissermaBen tangential, 

deshalb bildet er glatte Flachen und scharfe Kanten; das mit Sand 

beschwerte Wasser umflutet den Stein, rollt und rundet ihn und ver- 

wischt alle vorspringenden Ecken und Kanten. 

Wenn deshalb Lome (a. a. 0. S. 21) sagt, er habe bei seinen Wan- 

derungen am Nordseestrand zahlreiche Falle von Windschliff beobachtet 

und an den groBen Steinblocken der Buhnen, sowie an losen Gerollen, 

zerbrochenen Flaschen, Ziegelsteinen usw. ausnahmslos gesehen, daB 
alle Flachen geglattet, alle Kanten und Ecken abgerundet waren, so 

kann ich nach meinen Beobachtungen auf Sylt die Yermutung nicht 

unterdrucken, daB es sich dabei nicht um Windschliff, sondern um 
Wasserschliff gehandelt hat. Die Sylter Kanter sind, wie ich eingangs 

bemerkte, nicht in Sylt entstanden, sondern dorthin importiert, und wenn 
ich auch nicht bestreiten will, daB auch in Sylt noch gegenwartig Kanter 

entstehen konnen, so ist mindestens die Gelegenheit dazu nicht gerade 

giinstig. In Betracht kommen kann nur der Strand; die ausgeworfenen 

Kiesel und Muscheln liegen zumeist an der Flutgrenze, davon seewarts 

ist der Sand feucht, dunenwarts aber liegen die Kiesel unter dem Sand. 

Erst hier gibt es bei den vorherrschenden Westwinden Sandflug gegen 

die Diinen hin, wahrend gegen den Ostwind die Diinen Schutz gewahren. 
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Ebenso werden die Bubnen regelmaBig iiberflutet oder liegen landein- 

warts im Sand begraben. Ich babe vergeblicb an den Bubnen den 

Windscbliff zu studieren versucbt. Abgerundete Dreikanter aus Ziegel- 

stein babe icb nnr im Bereicb der Brandling gefunden, ibre Abrundung 
verdanken sie unzweifelhaft dem Wasser, und ihre zuweilen nocb wohl 

erbaltenen scharfen Kanten und mit dem Fabrikationsglanz versebenen 

Flachen offenbaren sie deutlich als abgebrocbene Ecken von Back- 

steinen, die mit Sandflug gar nicbts zu tun haben. 

Ebensowenig kann ich der Annahme des Grafen zu Leiningen bei- 

treten, wenn er (a. a. 0. S. 22) sagt: >>Wenn der Windschliff fortdauert, 

so muB die scharf ausgepragte Form der Einkanter, Dreikanter usw. 

eine Abanderung erleiden, der Wind greift nicht immer absolut genau 

in der gleichen Biclitung die Flachen und Kanten an, und damit wird 

das scharf umrissene Bild des Ranters undeutlich; es entsteht ein Stein 

mit Schliffflachen, aber ohne ausgepragte Kanten und Ecken, und mehr 
und mehr ahnelt das Produkt des Sandschliffs den Rollsteinen, wie wir 

sie in einem FluBbett finden. << 

Diese Darstellung paBt ebenfalls vollstandig auf die durcb Wasser- 

scbliff in Riickbildung begriffenen Kanter. Die Berufung auf die wech- 

selnden Windrichtungen und ibre Folgen widerspricht den Tatsacben 

und den physikalischen Gesetzen. Der fortdauernde Windscbliff kann 

erst dann die Kanten, die er hervorgerufen bat, wieder zerstoren, wenn 

durcb zunebmende Abschleifung ibre Winkel = 2 B, und damit die 

Oberflache zu einer Ebene geworden ist. Auf diese Weise kommen aber 

keine Bollsteine, >>wie wir sie in einem FluBbett finden«, zustande; 

diese werden nie durcb Wind und Sand, sondern einzig durcb Wasser und 

Sand gebildet, wie dies ja scbon in dem Namen Geschiebe oder Gerolle 

ausgedriiekt ist. 

Wenn icb somit den Hauptnacbdruck bei der Bildung der Kanter 

auf den Windscbliff lege, so gestelie icb andererseits aucli der natiir- 

licben Spaltfahigkeit der Gesteine einen gewissen EinfluB zu. GroB 

kann er schon um deswillen nicht sein, weil die verschiedensten Gesteine 

ganz gleicbartige Kanter liefern. Icb sehe ibn mehr darin, daB die 

ganze Form des Kiesels bereits davon abhangt, in welcber Weise ein 

Gestein sicb zerkliiftet. So wird z. B. der rechteckig klliftende Sand- 

stein gern viereckige Kiesel liefern. Ist aber der Kiesel erst einrnal 

fertig, so bestimmt einzig sein GrundriB, was fiir ein Kanter aus ihm 

wird. War jedoch bereits durcb die Spaltung ein Produkt entstanden, 

das die nahezu voilendete Form eines Ein- oder Dreikanters trug, so 

war das selbstverstandlich fiir die Abschleifung besonders giinstig. Bei 

einem Funf- oder Sechskanter wird ein solcher Zufall wohl kaum zu 

erwarten sein. 

Mancbe Kanter lassen eine nocb robe oder geglattete Spalt- oder 

Brucbflacbe deutlich erkennen oder wenigstens vermuten, meistens an 
ihrer Unterseite als Buheflache. Bei anderen scbeint eine Schliffflacbe 
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der Oberseite aus natiirlicher Spaltung hervorgegangen, sie kann dann 

in das gewohnliche Bild eingepaBt sein oder es modifizieren, ohne jedoch 

seine GesetzmaBigkeit aufzuheben. Notwendig sind diese Spaltflachen 

aber nicht, da der Sandflug ans jedem gewohnlichen Kiesel unter giin- 

stigen Bedingnngen einen Kanter schleifen kann. 
Unter den 86 Kantern, die ich in Sylt als bemerkenswert gesammelt 

babe, befinden sich nnr einige wenige, in Kiesgruben gefundene Drei- 

kanter von hohor Pyramidenform, die mit groBer Walirsckeinlicbkeit 

der natiirlichen Spaltung ihre Form und dem Sandflug nur ihren Scbliff 

verdanken. 
Ich fasse das Gesagte zum SchluB in folgenden Satzen zusammen: 
1. Die Kanter Sylts (und wohl der Nordseekuste iiberhaupt) sind 

gebildet durch Flugsandschliff aus Kieseln (Geschieben und Ge- 

rollen) verschiedener Gesteinsarten. 

2. MaBgebend fiir die Zahl und Anordnung der Kanten und Flachen 

ist der GrundriB des Kiesels. 

3. Gesetz ist, daB von einer Ecke des Grundrisses aus stets eine 

Kante und von einer Seite aus stets eine Flacke sich bildet. 

4. Von untergeordneter Bedeutung ist dabei die Windricktung. 

Winde aus alien Bichtungen erzeugen stets die dem GrundriB des 
Kiesels entsprechende Kanterform. 

5. Die Spaltfahigkeit des Gesteins kann diesen Vorgang beglinstigen, 

meist wirkt sie aber wohl mehr indirekt. 

Erklarung zu Tafel X. 

Quarzit - Dreikanter (V4 nat. Gr.) 

Gewicht: 938 g, Lange 15 cm, Breite: 11 cm, Dicker 5 cm. 

Fig. 1. Obere Seite: 

a, b, c, die 3 Hauptflachen, geschieden durch scharfe Kanten. 
a, b, sanft abfallend, glatt poliert mit mattem Glanz imcl sehr sparlichen Grub 

chen in der Nahe des Scheitels. 
c, steil abfallend, narbig mit sehr zablreichen, tiefen Griibchen. 
d, kleine dreieckige Nebenflache. 
e, wulstiger, vom Sand polierter Rand. 

Fig. 2. Untere Seite: 

e, Fortsetzung des Randwulstes auf die untere Seite. 
f, glatte, scliarfumrandete Ruheflaclie des Dreikanters. 
g, glatte, flach muschelformige Vertiefungen. 
h, spitze, kegelformige Vertiefung. 
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Pfannkuch Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig und Berlin 
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