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zu kampfen. Im N. erscheinen hier Ramsaudolomit und Hallstatter 

Kalke liber Aptychenschicliten (vgl. Goll). Weiter siidlich findet man 

keine Spur der Unterlage mehr, so daB der Verlauf der ndrdlichen Rand- 

spalte unklar bleibt. Die siidliche Randspalte folgt dem Lammertal. 

Siidlich von dieser erscheint noch einmal die nach S. bewegte Masse, 

die wir am Hundshorn, Hochkranz und am Funtensee beobachtet 

haben. Die groBe Reduktion der Schubmasse ostlich der Salzach 

ist wohl durch urspriinglich geringe Machtigkeit (Hallstatter Facies) 

und durch Hebung in der Osterhornmasse, sowie durch dementspre- 

chencl wirksamere Erosion verursacht. 

Beweisend sind die Profile nicht. Aber sie mogen einen Begriff 

von der GroBartigkeit und Schwierigkeit des Gebietes, sowie eine Stiitze 

fur die endgiiltige Erforschung geben. Und sie werden nur veroffent- 

lieht, weil ein AbschluB der Forschung mir unmoglich gewesen. 

18. April 1913. 

Beobachtungen tiber fossile und recente 
agyptische Wtlsten. 

Yon Kurt Leuchs (Miinchen). 

In den letzten Jahrzehnten ist durch die veremten Bemiihungen 

einer groBen Zahl von Forschern das Wesen der heutigen Wiisten mehr 

und mehr erkannt worden. Walther1) hat die Ergebnisse dieser For- 

schungen, an welchen er selbst stark beteiligt ist, iibersichtlich zu- 

sammengefaBt, und seine Ausfiihrungen konnen als Ausgangspunkt fiir 
weitere, tiefer gehende Untersuchungen dienen. 

Solche ein gehende Untersuchungen erscheinen zur vollstandigen 

Kenntnis der in den Wiisten tatigen Krafte und der durch sie erzeugten 

Wirkungen notwendig. Yor allem erfordert die Frage der fossilen Wiisten 

noch sehr genaue und sorgfaltige Untersuchungen. Die Schwierigkeiten 

sind aber gerade in diesem Gebiete sehr groB, da die meisten der fiir re¬ 

cente AY iisten charakteristischenFormen nicht fossil erhaltungsfahig sind. 
Daraus ergibt sich, daB die Erkenntnis friiherer Wiisten haupt- 

sachlich ermoghcht wird durch die Untersuchung der Gesteine nach 
ihrem petrographischen und palaontologischen Bestand, daB es nur 

durch eingehendes Studium der Gesteine moglich sein wird,. den Nach- 

weis von Wiisten vergangener Zeiten zu erbringen. O o O 

Untersuchungen von Gesteinen in dieser Hinsicht miissen somit in 

erster Linie danach streben, die Gesteine in ihre verschiedenen Bestand- 

teile aufzulosen und festzustellen, woher diese stammen, wie sie an den 

Ort ihrer Ablagerung gekommen sind, und durch welche physikalischen 

und klimatischen Faktoren die Entstehung des neuen Gesteins ermog- 

1) Gesetz der Wustenbildung, 2. AufL 1912. 
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21 I. Aufsatze und Mitteilungen. 

licht wurde. Die Art dieser Faktoren zu ermitteln, wird aber nur ge- 

lingen durch Vergleich mit den Entstebungsbedingungen recenter Ge- 

steine. In nnserem Fall wird es daher nur durcb Beriicksicbtigung der 

in den beutigen Wusten erfolgenden Vorgange der Gesteinszerstorung 

und Gesteinsbildung moglich sein, bestimmte Gesteine als unter Ein- 

flufi von Wusten entstanden zu erkennen. 

Meine Ausfubrungen stlitzen sich auf Beobachtungen, welcbe icb 

im Winter 1910/11 in Agypten, und zwar hauptsachlich im siidlicben 

Teil der libyschen Wiiste, gemacbt habe. Hier besuchte icb unter an- 

derm im Februar 1911 in Begleitung meiner Frau die Oase Kbargeb. 

Yon Headquarters aus unternahmen wir wahrend unseres neuntagigen 

Aufenthaltes in der Oase mebrere Tagesausfluge, sowie eine funftagige 

Tour, wobei die Ostseite des Gebel Ter und der Nordrand der Oase bei 

Dabadib genauer untersucbt wurden. 

Obgleicb mein Augenmerk wahrend dieser Zeit hauptsachlich auf 

das Studium der recenten Wustenerscheinungen und auf Sammeln von 

gutenBelegstucken1) gericbtet war, wobei mich meine Frau ebensowirk- 

sam unterstutzte, wie bei den andern Exkursionen in Agypten, konnte 

icb doch aucb einige Beobacbtungen macben, welcbe einerseits fiir die 

oben erwabnte Frage nach der Erkenntnis fossiler Wusten von Be- 

deutung sein durften, andererseits als teilweise Erganzung der durcb 

Zittel, Schweinfurth, Ball und Beadnell dort ausgefuhrten For- 

scbungen einer Veroffentlicbung wert erscbeinen. 

Der besseren Ubersicbtlichkeit wegen sollen meine Beobacbtungen 

in getrennten Abschnitten besprochen werden. 

1. Beschaffenheit und Entstehung der obercretacisclien 
Sedimente. 

Im Gegensatz zu der verhaltnismaBig einformigen Entwicklung der 

oberen Kreide am Ostrand der sudlicben libyschen Wuste (Gebel Garra, 

Gebel Borga)2), wo ein nicbt naher zu gliedernder 230 m machtiger 

Komplex von Blattermergeln, der eine Kalkbank mit Exogyra Overwegi 

einschlieBt, dariiber 6—10 m erdiger Kalkstein das gesamte Senon 

uber dem nubischen Sandstein vertreten, steht die mannigfaltige, ver- 

tikal wie horizontal rascb wechselnde Ausbilduns' der Sedimente in 

den groBen Oasen am West- und Siidrand des Eocanplateaus, der 
libyschen Hammada. 

Zittel3), Ball4) und Beadnell5) haben bier Gliederungen der 

senonen Sedimente durchgefuhrt. 

x) Die in der bayrischen Staatssammlung in Miinchen aufgestellt sind. 
2) Leuchs, Geologisches aus der siidl. libyschen Wiiste: G. Garra, Oase Kur- 

kur, G. Borga. N. Jb. Min. 1913. 
3) BeitragezurGeol. u. Palaont. der libyschen Wiiste. Palaontographica 30,1883. 
4) Kharga Oasis: its Topography and Geology. Cairo 1900. 
5) Flowing Wells and Sub-Surface Water in Kharga Oasis. Geol. Magazine 1908. 
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1—-- 
ZlTTEL 1883 Ball 1900 Beadnell 1908 

jrdige Kreide u. weiJ3. Kalkstein 20—50 m weiBe Kreide 6—20 m wei(3e Kreide j 

rriinlichgraue und aschgraue 
Blattertone 30 m 

aschgraue Tone 12—40 m 

|70m 

aschgraue Schiefer 

Exogyra Overwegi-Schichten: 
c) diinnblattrige Tone und 

merglige Kalke 
b) bunte, tonige Gesteine mit 

Sandstein, Kalk- u. Sand-l 
breccien, Kalkstein, Mer- 
gelkalke 

a) brauner Sandstein m. merg- 
ligen, tonigen, kalkigen 
Schichten 

Exogyra Ovenvegi- 
Schichten: 
Tone,Kalksteine, 
Mergel bis 110 m 

Fxoyy/'a-Schichten 30 m 

Phosphatschichten 70 m 

Rote Schiefer 50 m 

nubischer Sandstein 

Schon aus dieser Ubersi< 

schaffenheit und Machtigkei 

unterworfen sind. 
Noch deutlicher wird diei 

aus dem nordlichen Teil der 

Tabelle liber die Machtigkeit 

in der Oase, sowie durch eh 

genauer untersuchten Stelle 

Sedimente verscbieden ist. 

Die feinere Gliederung dc 

einer Masse von verschiedene 

filen nur z. T. ersehen. Bei 

moglich, der Fiille von Einze 

die geologische Kartierung w< 

abteilungen innerhalb der gr 

Dagegen sind detaillierte 

stehung der Sedimente und 

Yerhaltnissen von groBer W 

welcbe icb an zwei Stellen ii 

Gesichtspunkten hin untersn 

Das erste Profil erbielt ich 

Berg ist ein mitten in der 0 

wissen wir, daB er an seinen 1 

rechten Yerwerfungen begrer 

ist zwiscben diesen Yerwerf' 

Schichten sind auBerdem n 

deren Achse parallel den bei 

Die Schichten fallen mil 

ein, dort, wo ich das Profil 

nubischer Sandstein nubischer Sandstein 

cht ergibt sich, daB petrographische Be¬ 

rt der Sedimente starken Schwankungen 

5 bei Yergleich der Profile, welche Zittel 

Oase gibt. Ebenso zeigt Ball durch eine 

der verschiedenen Stufen an zehn Stellen 

le Beihe von Profilen, daB an jeder der 

m die Ausbildung und Machtigkeit der 

n' Stufen und ihre Zusammensetzung aus 

n Schichten laBt sich aber aus diesen Pro- 

dem MaBstab der Profile ist es gar nicht 

lheiten gerecht zu werden, auch hat es fiir 

mig Wert, die kleinen und kleinsten Unter- 

oBeren Yerbande auszuscheiden. 

Gliederungen fiir die Frage nach der Ent- 

aach den dabei herrschenden klimatischen 

ichtigkeit. Ich mochte daher die Profile, 

a der Oase aufgenommen habe, nach diesen 

Lchen. 
an der Ostseite des Gebel Ter. Dieser 

•ase aufragender Zeuge. Durch Beadnell 

>eiden Langsseiten, imO. undW., von senk- 
izt ist. Die schmale Scholle des Gebel Ter 

iingen liber 100 m eingebrochen, und ihre 

och zu einer Synklinale gefaltet worden, 

den Yerwerfungen lauft. 
: verschiedener Neigung gegen die Mulde 

aufgenommen habe, mit 15—20° W. Zu 
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unterst liegen die Phosphatschichten, dariiber die Exogyraschichten. 

dann kommen die aschgrauen Blattertone, die von der weiBen Kreide 

iiberlagert sind, nnd das oberste bildet der untereocane Kalkstein der 

libyschen Stufe. 
Aus Mangel an Zeit konnte ich am Gebel Ter kein vollstandiges 

Profil aufnehmen, sondern muBte mich anf die oberen Phosphatsckicbten 

nnd die Exogyraschichten beschranken. 

Das zweite Profil ist aufgenommen am Nor dr and der Oase nord- 

lich Um el Dabadib. Es bildet eine Erweiterung des 1. Profiles, 

denn es umfaBt die ganze iiber dem nnbiscben Sandstein liegende Schieht- 

reihe bis zn dem Kalkstein der libyschen Stufe. Die Schichten dieses 

Profils liegen horizontal nnd vollstandig konkordant. Der untere Teil 

der roten Schiefer wurde nur schlecht aufgeschlossen gesehen in der 

dem Steilhang vorgelagerten Zone. Dieses Gebiet ist in ein Gewirr von 

Hiigeln nnd Talern zerlegt und stark mit Gehangeschutt nnd Sand 

aufgefullt. Unter dieser Decke kommt an manchen Stellen anstehen- 

des Gestein zntage, und es laBt sich dadurch feststellen, daB der bei Da¬ 

badib anstehende nnbische Sandstein bald von den Boten Schiefern 

abgelost wird. Dariiber liegen die Phosphatschichten und in diesen be- 

ginnt das Profil. 

Schicht 

25 - 
24 
23 
22 
21 
20 
19 

17 
16 
15 

14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 

1 

Profil Gebel Ter, Ostseite. 

cm 

weicher gelbbrauner Kalkmergel mit Exogyren und Fischzahnen 
griinlichgrauer Kalkstein, voll von Exogyra Overwegi . . . 
gelbbrauner Mergel. 
heller Kalkstein .. 
gelbbrauner Mergel. . 
heller Kalkstein. 
gelbbrauner Kalkmergel, mit viel Limonit, voll von Exogyren 

und Fischresten .. 
graue Blattertone mit Gipsschniiren, 600 cm entbloBt.... 

Schuttbedeckung, Fortsetzung nach untenweiter nordlich! 
graue Blattertone... 
purpurrote Schiefertone. 
graue Blattertone, darin oben 50 cm purpurroter Schieferton 
gelbliche Tone mit groBen Linsen von hartem Kalkstein, viel 

Fischreste .. 
graubraune Blattertone .. 
Konglomeratbank mit Fischresten IV. 
lichte Mergelbank mit Fischresten. 
Konglomeratbank mit Fischresten III . .. 
weiBliche und braunliche Mergelbank mit Fischresten, un- 

regelmaBig verbunden mit II. 
braune Konglomeratbank mit Phosphatknollen, Fischresten II 
olivgriine und graue Blattertone mit Gips. 
helle brocklige Konglomeratbank mit viel Gips und Fisch- 

zahnen I... 
olivgriine Blattertone mit Gips. 
griinlichbrauner Sandstein.. 
rotbrauner, lockerer Sandstein . .. 
olivgriine Blattertone mit Gips . 
griinlichbrauner, lockerer Sandstein mit zwei gipsfuhrenden 

olivgriinen Blattertonlagen. 
hellbrauuer, lockerer Sandstein mit Gipsgangen aufgeschlossen 

150 
50 
40 
30 

100 
80 

25 

| ca. 2000 

ca. 200 
ca. 800 

80 
100 

30 
15 
20 

40 
75 

100 

7 
20 

3 
12 

8 

5 
100 
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Parallelprofil zu detn Profil am Gebel Ter, Ostseite. 

Schiclit 

17 purpurrote Schiefertone. 
cm 

ca. 200 
— Gehangeschutt.. — 

15 weiBe schiefrige Tone mit 2 dicken Gipslagen. 50 
14 graubraune Blattertone.. 90 
13 rote kleinkornige Konglomeratbank (IV). 25 
12 weiBe und lichtbraune Schiefer mit Gips. 20 
11 rote Konglomeratbank (III). 20 

10 lichtbraune Schiefer. 20 

9 1 

rotliche Konglomeratbank (II b) .. 
braunliche Schiefer. 

10} 

10 100 
80 J 1 rote Konglomeratbank mit Gipsgangen (II a). 

8 aschgraue Blattertone mit viel Gipsschniiren. p 

Dieses Profil ist etwas weiter slidliclr aufgenommen als die ent- 

sprechenden Schichten im Hauptprofil. Ich bringe es deshalb, weil 

es deutlich zeigt, daB auch in borizontaler Richtung in diesen Schichten 

keine Bestandigkeit herrscbt, daB aneh horizontal starker petrographi- 

scker Facieswechsel fur sie charakteristisch ist. Es lassen sick zwar auch. 

hier die oberen drei Konglomeratbanke feststellen, aber die Bank II 

ist hier doppelt vorhanden und II a und II b sind durch eine 20 cm 

machtige Schieferlage getrennt. Auch die Schichten zwischen den Kon- 

glomeratbanken sind anders beschaffen als im Hauptprofil: wahrend 

sie dort als lichte Mergelbanke ausgebildet sind, erscheinen sie in dem 

Parallelprofil als lichte Schiefer von geringerer Festigkeit. Endlich 

zeigt auch Schicht 15 einen auffallenden Unterschied gegeniiber der 

Ausbildung im Hauptprofil: dort weiBliche Blattertone mit groBen 

Linsen von Kalkstein, erfullt mit Fischresten, im Parallelprofil dagegen 

weiBe Schiefertone mit zwei dicken, primaren Gripslagen. Auch die 

Dicke der Schichten ist verschieden von der im Hauptprofil. 

Profil am Nordrand, nordlich Dabadib. 

Hohe des Plateaus 380 m. 

Schicht 

15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 

6 

o 
4 
3 
2 

1 

weiBer Kalkstein mit Lagen und Linsen von mergeligem Kalk 
lichtgriine und weiBliche Kalkmergel. 
graue Blattertone mit 1 oder mehr Sandsteinbanken von 0,4 m 
gelbbrauner Sandstein. 
griinliche sandige Blattertone. 
weiBlicher Sandstein... 
aschgraue Blattertone.. 
gelbbrauner Sandstein. 
grime und graue Blattertone. 
olivgriine und aschgraue Blattertone mit Gipsgangen, oben 

eingelagert:. 
6 sandige Banke von je ca. 0,3 m, tiefer eingelagert: . . 
1 braune Konglomeratbank 0,3 m, 1 graue Konglomeratbank 

0,15 m. . 
olivgriine Blattertone mit Gripsgangen. 
violette Blattertone mit rotweiB gesprenkelten (Jangen . . . 
olivgriine Blattertone. . 
rote blattrige sandige Tone mit Partien von gelbgriinem 

blattrigem Ton. 
weiBer schiefriger Sandstein, aufgeschlossen. . . 

m 

ca. 80 
ca. 10 

20 
1 
0,2 
0,6 
0,5 
0,4 

1 
i 
i 

J 
15 

5 
15 
10 

20 
5 
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Bemerkungen zu den Profilen. 

Profile vom Gebel Ter: Schicht 1 ist ein hellbrauner, lockerer 

Sandstein mit Gipsgangen nnd lichtgriinen, unregelmaBig im Gestein 

verteilten Partien. Er gebt fiber in eine diinne Lage von griinlich- 

braunem, lockerem Sandstein (2). Diesem Sandstein sind zwei gips- 

fiibrende olivgriine Blattertonlagen eingeschaltet, nnd er cbarakterisiert 

sick dadnrcb als tTbergangsgebilde zwiscben 1 nnd 3, wo Sandstein 

ganz fehlt, nnd ausschlieBlich gipsfiihrende Blattertone vorhanden sind. 

Wenn fiir die Erkenntnis der Ablagerungsbedingungen im Wasser — 

und es diirfte sich in dem ganzen Profil nur um wasserige Sedimente 

bandeln! — zunachst ganz allgemein der Satz aufgestellt werden soli: 

die KorngroBe nimmt ab mit der Intensitat der sedimentbildenden 

Yorgange,-so ergibt sieb bei Anwendung dieses Satzes auf die bespro- 

cbenen Schicbten eine stetige Abnabme der Intensitat. Die Zuiuhr 

von Sand, die bei 1 berrscbend ist, erleidet bei 2 sebon Unterbrechungen 

und h5rt dann ganz auf, so daB sieb bei 3 nur feiner Schlamm in rubigem 

Wasser absetzt. 

Zwiscben 3 und 4 fand ein plotzlicber Wecbsel der Sedimentations- 

bedingungen statt, von neuem wird Sand zugefubrt, und Scbicbt 4 bis 

6 zeigen die gleichen Erscbeinungen wie 1 bis 3. 

Mit Scbicbt 7 beginnt ein neuer Zyklus der Sedimentation. Unver- 

mittelt liegt fiber den Blattertonen ein lockeres Konglomerat. Es ist 

weiB, erdig und besitzt Tongeruch. Die weiBe Farbe rfihrt von Gips 

her, welcher die einzelnen Korner des Konglomerates iiberzieht und als 

korniger, unreiner Gips, z. T. auch in Gangform und dann rein weiB, 

die Raume zwiscben den Kornern ausfiillt. 

Durcb Schlammen des Gesteins und Auflosung der Hauptmasse 

des Gipses in Wasser gelang es, die andern Bestandteile des Konglo¬ 

merates zu isolieren. Bei 12facber YergroBerung fand ich folgendes: 

Matte weiBe rundliche Pbosphatkorner von 0,5—3 mm Durch- 

messer bilden den Hauptbestandteil. In mancben dieser Kbrner sind 

kleme rundliche Partien von brauner Farbe enthalten. 

Kleine, nicbt sehr haufig vorkommende Fiscbzabne von weiBlicber 

Farbe zeigen die Herkunft des Phosphates an. 

Calciumcarbonat ist nur sehr wenig vorhanden, in kleinen 

eckigen Stricken, die vielleicbt aus der Ausfullungmasse scbmaler Gange 
s tarn men. 

Dagegen finden sieb haufig Quarzkorner von 0,1 bis 0,5 mm 

Durcbmesser. Ihre Farbe ist glasklar, weingelb, selten gelbbraun oder 

rotlich. Die Form der Korner ist ganz unregelmaBig, die meisten sind 

eckige Splitter von spitzer oder stumpfer Ausbildung, wenige zeigen 

Kantenrundung. 

Sparlicb sind rundliche und eiformige Korner von Brauneisen 
vorhanden. 
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Abgesehen von dem nur accessorisch im Gestein enthaltenen Calcium- 

carbonat und Branneisen bestebt somit das Konglomerat aus Phos¬ 

phat, Gips und Quarz. Phosphat bildet den Hauptbestandtei], Quarz 

tritt an Menge sehr zuriick, und die Korner von Phosphat und Quarz 

sind durch Gips als Bindemittel zu einem Gestein verfestigt. 

Im weiteren Verlauf des Profiles sind nun noch mehrere Konglo- 

meratbanke eingeschaltet, die stets wieder mehr oder weniger das gleiche 

Bild zeigen, namlich einen plotzlichen Wechsel in den Sedimentations- 
bedingungen. 

Schicht 8 besteht aus gipsfuhrenden Blattertonen. Dariiber liegt 

das Konglomerat II. Es ist lebhaft braun und fest, so daB es liber die 

unterlagernden Blattertone vorragt. Durch die groBere Harte und durch 

seinen petrographischen Bestand unterscheidet es sich stark von Konglo¬ 

merat I. 

Konglomerat II besteht aus kleinen Phosphat- und Brauneisen- 

kornern. Die Korner sind meist ganz unregelmaBig, selten nur, und 

zwar hauptsachlich die des Brauneisens, rundhch. Dazu treten unge- 

fahr in der gleichen Menge wie bei Konglomerat I eckige Quarz korner. 

Diese erschweren die Herstellung von Dunnschliffen sehr, da sie leicht 

ausbrechen und den Schliff zerreiBen. Immerhin gelang es mir, einen 

ziemlich brauchbaren Schliff anzufertigen. AuBer den schon erwahnten 

Bestandteilen des Konglomerates konnte ich mit Hilfe des Dunnschliffes 

noch feststellen, daB kleine und kleinste Trummer von Fischknochen 

und -zahnen einen groBen Anted an seiner Zusammensetzung haben. 

Wahrend in Konglomerat I nur wenige Zahne von Fischen und sonst 

nur die von den Fischen herriihrenden Phosphatkorner enthalten sind, 

treten in Konglomerat II die zertriimmerten Fischknochen gesteins- 

bildend auf. Das zeigt sich auch makroskopisch, denn man sieht einzelne, 

drei und mehr Zentimeter Durchmesser besitzende Phosphatknollen 

und ebensogroBe, in Phosphat umgewandelte Knochenstlicke, welche 

noch deutliche Knochenstruktur haben. 

Gips scheint in dieser Bank nicht vorhanden zu sein, Calciumcarbonat 

fehlt vollstandig. Das Brauneisen bildet manchmal groBere Partien, 

denen kleine Phosphatkorner eingelagert sind. Es erweist sich da- 

durch als jiingere Bildung, welche die Zwischenraume zwischen den 

Kornern ausgefullt hat. 

In dem mit Schicht 8 beginnenden Parallelprofil ist, wie schon 

erwahnt, Konglomerat II durch zwei, voneinander durch eine braunliche 

Mergelschicht getrennte Banke vertreten. Die Konglomerate sind dem 

vom Hauptprofil beschriebenen sehr ahnlich, Unterschiede bestehen 

nur in der Farbe (iia rot, IIb rotlich) und darin, daB IIa von Gips- 

gangen durchzogen ist. 
Ebenso ist Schicht 10 in beiden Profilen ziemlich gleich. Es sind 

weiBliche bis braunliche Mergel, im Parallelprofil mit Gipsgangen, mit 

betrachtlichem Kalkgehalt und reichlich beigemengten, sehr kleinen 
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Quarzkornern. Fischreste sind in groBer Menge vorhanden. Durch Zer- 

reiben des Gesteins in Wasser und Zusatz von verdiinnter Salzsaure, 

wodnrcb das Calciumcarbonat entfernt wurde, daranf Auswaschen mit 

Wasser erbielt ich einen kornigen Riickstand von brauner Farbe. Die 

Hauptmasse dieses Ruckstandes diirften Pbosphatpartikel sein, dazu ge- 

sellt sich Branneisen und Quarz in winzigen eckigen Kornern. 

Uber der Mergelbank liegt Konglomerat III. Im Parallelprofil ist 

es rot, im Hauptprofil brann. Seine Zusammensetzung ist ziemlich 
gleich der von Konglomerat II, nur ist bei III die KorngroBe bedeuten- 

der. Die Festigkeit ist gleich, infolgedessen auch das Verhalten gegen 

die zerstorenden Krafte. Die groBeren Komponenten des Gesteins 

treten durch ihre lebhaften Farben (Phosphat weiBlich, Brauneisen 

braun bis rotbraun) deutlich hervor. An der Basis der Bank sind Er- 

scheinungen sichtbar, welche uber die Sedimentationsart ausgezeichneten 

AufschluB geben. Die Grenze zwischen 10 und 11 ist namlich keine 

horizontal, sondern beide Gesteine sind unregelmaBig miteinander 

verzahnt. Einzelne Partien von 10 sind von ihrer Bank abgerissen und 

liegen isoliert oder durch schmale Streifen mit der Schicht verbunden 

in dem Konglomerat. Anderseits sind auch Brocken des Konglomerates 

regellos in den Mergel hineingepreBt, der sich in gewundenen Lagen urn 

sie herumlegt. 

Es ergibt sich aus diesen Lagerungsverhaltnissen, daB die Mergel¬ 

bank noch nicht verhartet, vielmehr noch weicher Schlamm war, als der 

plotzliche Wechsel der Sedimentation erfolgte. Die groben Korner, welche 

heute das Konglomerat bilden, miissen katastrophenartig iiber dernwei- 

chen Schlamm abgelagert worden sein und haben sich dabei z. T. in den 

Schlamm eingebohrt, z. T. haben sie Partien des Schlammes weggerissen, 

die dann zwischen den groben Massen wieder zum Absatz kamen, soweit 
sie nicht ganz zerrieben wurden. 

In einem von mir gesammelten Handstiick sieht man auBerdem in 

dem Mergel eine 1 cm dicke horizontale Lage eines weiBen Salzes, die 

rasch auskeilt An einer Stelle ist die Mergellage liber dem Salz von dem 

Konglomerat verdrangt und ein Brocken des Konglomerates liegt sogar 

mitten im Salz. Daraus scheint mir hervorzugehen, daB das Salz schon 

vor der Bildung des Konglomerates im Mergel vorhanden war, denn es 

hat ja die gleichen Storungen durch das Konglomerat erlitten. 

Schicht 12 ist wieder eine lichte Mergelbank mit Fischresten, im 

Parallelprofil auch mit Gips. 

Dariiber liegt die IV. Konglomeratbank, von brauner bis roter 

Farbe und in ihrer Zusammensetzung der III. und II. selir ahnlich. 

Fischreste (Knochen- und Zahntrummer) sind in ihr sehr haufig. Korn- 

groBe und Festigkeit sind wie bei III. 

Unvermittelt liegen dariiber erst graubraune Blattertone (14), dann 

gelbhche Tone (15). Sie sind frei von Kalkcarbonat, doch finden sich in 

ihnen gelegentlich groBe Linsen von hartern Kalkstein. Fischreste von 
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schlechter Erhaltung sind in den Tonen massenhaft vorhanden. Ferner 

enthalten sie Gips und Brauneisen, meist in feiner Verteilung, sowie 

seltene Konkretionen von radialfaserigem Hamatit, der an den AuBen- 

seiten in Eisenhydroxyd umgewandelt ist. Eine dieser Konkretionen 

ist vollstandig zerbrochen und die Spriinge sind mit Gips verkittet. 

Im Parallelprofil sind diese Sckichten ganz ahnlich ausgebildet, nur ist 

dort der Gipsgebalt ein groBerer, denn die Tone werden von zwei dicken 

horizontalen und schmaleren senkrecbten Gipsgangen durchsetzt. 

Mit Schicht 16 laBt der intensive Facieswechsel bedeutend nach. 

Es sind etwa 8 m machtige graue Blattertone. In ihrer oberen Partie 

entbalten sie eine 1/2 m dicke Einlagerung von purpurrotem Schiefer- 

ton, ein Gbergangsgebilde zn Schicht 17, die ansschlieBlich aus solchen 

Scbiefertonen bestebt. Dann kommen wieder graue Blattertone von 

20 m Machtigkeit, mit zahlreichen Gipsgangen und Brauneisenausschei- 

dungen an diesen. 

Nacli dieser einformigen Abteilung beginnt wieder eine wechsel- 

vollere Ausbildung. Von Schicht 19 bis 23 liegen abwechselnd Mergel 

und Kalke iibereinander derart, daB drei Mergelbanke durch zwei Kalk- 

banke getrennt sind. Die Mergel sind stark kalkig, von gelbbrauner 

Farbe, enthalten Brauneisen und stecken voll von Fischresten und 

Exogyrenschalentriimmern. Die Kalksteine sind heller und fester, auch 

enthalten sie weniger Fossilien. 

Daruber folgt das Hauptlager der Exogyra Overwegi als ein griinlich- 

grauer Kalkstein (24), der ganz erfiillt ist mit diesen Muscheln. Das 

oberste Glied des Profiles endlich ist wieder ein gelbbrauner kalkiger 

Mergel, der Schalentriimmer, Fischreste und, besonders an seiner Basis, 

Exogyren enthalt. 

Profil bei Dabadib. 

Es beginnt mit weiBem, schieferigem Sandstein, der 5 m machtig 

aufgeschlossen ist. Daruber liegen rote Tone mit starkem Tongeruch 

(2). Ganz regellos sind in dem Gestein Putzen von gelbgriiner Farbe 

verteilt, wxlche wahrscheinlich durch Reduktion aus dem roten Ton ent- 

standen sind. Das Gestein filhlt sich sandig an, die mikroskopische 

Untersuchung ergibt aber nur einen sehr geringen Gehalt an kleinen, 

eckigen Quarzkornern. Dagegen ist Gips in ziemlicher Menge vorhanden, 

allerdings, ebenso wie die Quarze, makroskopisch nicht sichtbar, son- 

dern im Gestein fein verteilt. Dessen Hauptmasse besteht aus roter 

und gelbgriiner bis weiBlicher toniger Substanz, in der kleine Korner 

von Brauneisen und Roteisen liegen. Die rote Farbe des Gesteins riihrt 

von Impregnation mit Roteisen her. 
Das Gestein ist von Spalten durchsetzt, welche in den verschieden- 

sten Richtungen verlaufen. An alien Spaltflachen hat eine Anreicherung 

von Eisenglanz stattgefunden, so daB die Flachen ganz mit derbem Eisen- 

glanz uberzogen sind. Einzelne Spaltflachen zeigen auBerdem die Wir- 
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kung von Verschiebungen, die an ihnen erfolgt sind, nnd zwar nach der 

Ausscheidung des Eisenglanzes. Solche Flachen sind namlich mit seieh- 

ten Furchen bedeckt, dazn treten ganz dicht nebeneinander liegende 

parallele Schrammen, welche liber die ganze Flache sicb erstrecken nnd 

diese selbst ist poliert. Der Eisenglanz, welcher die Flache vor der Ver- 

schiebung vollstandig iiberzog, ist bei der Bewegnng zum Teil zerrieben 

worden, zum Teil ist er noch vorhanden und bildet einen lebhaft metall- 

glanzenden tTberzug auf einzelnen Partien der Flache. 

Schicht 3 bilden olivgrune Blattertone. 

Sie werden abgelost von violetten Blattertonen (4). Diese sind von 

Gangen in verschiedenen Richtungen durchsetzt. Die Ausfullungsmasse 

der Gange besteht aus einer etwas festeren tonigen Substanz, und zwar 

sind rote und weiBliche Partien von geringer GroBe regellos untereinan- 

cler verbunden. Die Masse hat ein konglomeratisches Aussehen. Im 

Dimnsehliff sieht man, daB rote und weiBliche Partien entweder scharf 

gegen einander absetzen oder durch allmahliche Ubergange verknupft 

sind. UnregelmaBige Korner von derbem Roteisen sind nicht selten 

vorhanden. Die Gangmasse ist ganz ahnlich wie bei Schicht 2 von 

Rutschflachen durchsetzt,. die wie dort poliert und geschrammt und 

groBenteils mit Roteisenausscheidungen bedeckt sind. 
Es folgen wieder olivgrune Blattertone mit Gipsgangen (5) und 

dann (6) olivgrune und aschgraue Blattertone mit Einlagerungen von 

sandigen und konglomeratischen Banken, sowie mit Gipsgangen. 

Die graue Konglomeratbank ist die unterste dieser grobklastischen 

Zwischenschichten. Sie besitzt Tongeruch, ist frei von Calciumcarbonat 

und besteht in der Hauptsache aus grauen kleinen Phosphatknollen, 

die durch unreinen Gips und wenig tonige Substanz verkittet sind. 

Hie und da sind groBere graue Phosphatmassen eingebettet, meist von 

zylindrischer Form mit ei’formiger Rundung des einen Elides. 

Ihrer Beschaffenheit nach ist diese Bank das Aquivalent der hellen 

Konglomeratbank I im Profil am Gebel Ter. Ebenso wde am Gebel 

Ter liegen liber dem Konglomerat die teils olivgrunen, teils grauen 

Blattertone mit Gips und darliber folgt eine braune Konglomeratbank, 

welche dem Konglomerat II des Gebel Ter entspricht. 

Die braune Konglomeratbank besteht, ahnlich den vom Gebel Ter 

beschriebenen Konglomeraten, hauptsachlich aus hellbraunen Phosphat¬ 

knollen. Ein Unterschied besteht darin, daB die Phosphatknollen teil- 

weise bedeutend groBer sind. Sie bilden Konkretionen von den ver- 

schiedensten Formen, unregelmaBig rundliche, mehr oder weniger stark 

gewolbte Scheiben und kugelige Gebilde. Im Schliff zeigen die Konkre¬ 

tionen ganz unregelmaBige Zusammensetzung aus kleinen eckigen 

Phosphattriimmern, wobei der Grad der Zertriimmerung nach auBen 

abnimmt. Die innersten Partien sind von einer weiBen kristallinischen 

Substanz erflillt, deren Fettglanz und niedere Interferenzfarben sie als 

Apatit erkennen lassen. Daneben kornmen noch kleine Roteisenpartien 
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vor. AuBerdem liegen in der Bank Fischknochen und -zahne, Korallen, 

Steinkerne von Muscheln und Schnecken, die zum Teil in Brauneisen 

umgewandelt sind, ferner Stiicke von Baculites anceps. Endlich fanden 

vvir ein St lick eines Ammoniten. Die Beschaffenheit der Suturlinie mit 

stark zerschlitzten Loben und Satteln, sowie des Kieles stimmen, soweit 

das kleine Bruchstiick iiberbanpt eine sichere Bestimmung erlaubt, 

ziemlich gut mit der Ausbildung bei Pseudotissotia segnis iiberein. 

Die bellbraunen sandigen Banke enthalten Fischzahne, Schnecken, 

sowie Rosen von blaulichem Baryt. Die KorngroBe der Sandsteine ist 

im allgemeinen eine ziemlich gleichmaBig mittlere, cloch kommen auch 

grobere konglomeratische und brecciose Partien vor. Manchmal liegen 

in diesen Banken Schildkroten- und Dinosaurierknochen1), von 

welchen wir teils anstehend, teils am Gehange Stiicke fanden. Alle diese 

Knochen sind zertriimmert, und zwar nicht durch Verwitterung, son- 

dern primar bei der Sedimentation. Es ergibt sich daraus, daB die Ab- 

lagerung der konglomeratischen Massen auf plbtzlich beginnende, kata- 

strophale Vorgange zuruckzufuhren ist, wofiir ja auch die Mischung von 

marinen und terrestrischen Formen spricht. 
Uber dieser abwechslungsreichen Schicht liegen griine und graue 

Blattertone (7), am FuBe eines kleinen, aber schon von fern auffallen- 

den Steilabsturzes. Die Wand dieses Absturzes wird gebildet von einem 

Wechsel von Blattertonen und Sandsteinen, und zwar sind zwei Lagen 

von aschgrauen ^9), bzw. griinlichen sandigen Blattertonen (11), drei 

Lagen von Sandstein eingeschaltet. Der unterste Sandstein (8) ist gelb- 

braun, der mittlere (10) weiBlich und der oberste (12) wieder gelbbraun. 

Phosphatknollen sind auch in diesen Banken enthalten. 

Auf dem Sandstein liegt wieder eine machtige Masse von grauen 

Blattertonen (13), der noeh eine oder mehrere Sandsteinbanke einge- 

lagert sind. Diese Blattertone reichen bis zum FuB der Wand, mit der 

das Plateau gegen die Oase endet. 

Die Wand selbst besteht zu unterst aus lichtgriinen und weiBlichen 

Kalkmergeln (14) und iiber diesen folgt weiBer harter Kalkstein (15). 

In ihm finden sich noch Lagen und Linsen von mergeligem Kalk, welche 

schalige Struktur besitzen und wie Rosenknospen zerblattern. 
Schicht 14 enthalt zahlreich xLusscheidungen von Schwefelkies, welche 

in Limonit umgewandelt sind und oft noch die Hexaederformen des 

Schwefelkieses zeigen. Haufig sind in dieser Schicht auch in Brauneisen 

umgewandelte Korallen und Schalenstiicke von Gryphaen. In den 

hoheren Lagen wird die Schicht kalkiger, Brauneisen tritt zuriick, und 

die hier massenhaft vorkommenden Gryphaen und Ostreen (Gr. vesi- 

cularis, hypoptera, Ostr. Ramsis) zeigen nur noch sehr geringe Braun- 

farbung. 

D Nach freundhcher Mitteilung von Prof. Schlosser, welcher die Reste 
untersuchte, wofiir ich ihm auch an dieser Stelle bestens danke. 

Geologische Rundschau. V. 3 
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In dem liangenden weiBen Kalkstein (15) feklt Brauneisen ganz. 

Der Kalkstein ist, abgeseken von den in seinen unteren Partien ein- 

gesckalteten Lagen nnd Linsen, von mergeligem Kalk, welcke einen nickt 
ganz gleickmaBig vor sick gekenden Wecksel der Sedimentation be- 

weisen, kart und erkebt sick mit sekr steilen bis senkreckten Wanden 

liber die tieferen Hange. Sein petrograpkiscker Ckarakter (Fossilien 

wurden von uns, auBer Teredo sp.} kier nickt gefunden. zumal da auck 

nickt die Absickt best and, danack zu sucken!) sprickt unzweifelkaft 

dafiir, daB dieser Kalkstein nickt mekr zu dem Kreidekomplex gekort, 

sondern sckon unteres Eocan (libyscke Stufe) reprasentiert. Das 

ergibt sick auck aus einem Yergleick dieses Kalksteines mit dem an 

andern Steilen der Oase gefundenen, der bei gleicker petrograpkiscker 

Besckaffenkeit reicklick Operculina libyca entkalt. 
Es feklen also kier die an den andern Steilen des Oasenrandes vor- 

kommenden Esneksckiefer iiber dem kreidigen Kalk (= Sckickt 14). 

und wir seken den gleicken allmakkcken Ubergang zwiscken Kreide 

und Tertiar, welcken Zittel sckon erkannte, und durck welcken sick 

die Ausbildung dieser Sckickten in groBen Teilen Agyptens von der in 

andern Gebieten untersckeidet. 

Aus der zusammenfassenden Betracktung der besprockenen 

Sckicktreiken gekt kervor, daB folgende Eigensckaften fur sie bezeick- 

nend sind: 
1. im allgemeinen eine Keike von Sandstein durck Tone und Mergel 

zu Kalkstein. Diese >>Normalreike<< ist im einzelnen mekr oder we- 

niger gestort, und wir seken 

2. kaufigen Wecksel der Sedimentation in vertikaler Kicktung, 

3. kaufigen Wecksel der Sedimentation in korizontaler Kicktung. 

4. teils allmaklick sick andernde, tells unvermittelt weckselnde Sedi¬ 

mentation, 
5. Misckung von marinem und terrestrisckem Material. 

Eine luckenlose Erklarung der Yerkaltnisse, welcke zur Entstekung 

dieser Sckicktfolge flikrten, kann keute nock nickt gegeben werden. 

Dazu sind unsere Kenntnisse iiber recente Sedimentbildung nock zu 

gering. Es feklen auck eingekende vergleickende Untersuckimgen zwi¬ 

scken recenten und fossilen Sedimenten. Es ist, meiner Uberzeugung 

nack, unmoglick, okne solcke Untersuckungen jemals vollstandige Klar- 

keit zu erlangen iiber die Entstekungsart von Sedimentgesteinen. 
Beispielsweise wird es nickt gelingen, solange derartige Untersuckun¬ 

gen feklen, zu einem sickeren Nackweis fossiler Wiisten zu kommen, 

und die Frage der Entstekung von Sandsteinen, die von vielen, bei 

Feklen mariner Versteinerungen, als in Wiisten erfolgt angeseken wird, 

muB so lange in mekr oder weniger subjektiver Weise beantwortet wer¬ 

den, als sick niemand die allerdings sekr groBe Miike gibt, aus dem 

genauesten Studium recenter Sandsteinbildung die in friikeren Zeiten 

erfolgte zu erklaren. 
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Jeder, der sich eingehender mit den Wiisten beschaftigt und unbe- 

fangen die einschlagige Literatur gelesen bat, wird wohl den Eindruck 

gewonnen baben, daB dieser Teil der Geologie noch wenig erforscht ist, 

und daB dem subjektiven Empfinden .des einzelnen gerade desbalb sebr 

viel Spielraum gelassen ist. 

Ahnlicb ist es aber aucb mit der Erklarung der Entstebung vieler 

anderer Sedimentgesteine bestellt. Baber mocbte icb versucben, die 

Entstebungsart der beschriebenen Schicbten festzustellen, soweit sich 

dies aus den beobacbteten Tatsachen ergibt, wobei icb wobl weiB, wie 

groB die Schwierigkeiten und wie liickenbaft meine Untersuchungen 

sind. 
Zunachst fallt auf, daB die Sehichtreihe eine bestandige Abnabme 

der Menge und KorngroBe der klastiscben Bestandteile zeigt, und daB 

gleicbzeitig organogene Bestandteile an Masse zunehmen. Biese >>Normal- 

reibe<< nimmt den Zeitraum vom Senon bis zum unteren Eocan ein und 

stebt in Ubereinstimmung mit den Verhaltnissen im groBten Teile von 

Siidagypten. 

Hier folgt iiberall iiber der grobklastischen nubiscben Sandstein- 

facies, welche jetzt meist als Bildung in seicbtem, klistennabem Meer 

aufgefaBt wird, die gleicbe »TJbergangsfacies«, bis dann im Eocan 

die an klastiscben Beimengungen armen, rein marinen organogenen 

Kalksteine auftreten. 

Baraus ergibt sich schon ein wicbtiges Merkmal zur Charakteri- 

sierung der Ubergangsfacies. Denn sie erscbeint dadurcb als Gebilde 

einer Zeit, in welcher ein fortwahrender Kampf zwiscben Land und 

Meer stattfand. 

Tatsacblicb zeigt uns ja aucb das Studium der regionalen Geologie, 

daB in der Gegend des heutigen Siidagypten in der jlingeren Kreide- 

und alteren Tertiarzeit das Grenzgebiet zwiscben dem alten Gondwana 

des Siidens und dem diesen Kontinent von Eurasien trennenden Mittel- 

meere, der Thetys, lag. Positive und negative Strandverschiebungen 

wecbselten hier ab, bis im Eocan eine groBere Uberflutung des Landes 

erfolgte, welche langere Zeit andauerte. 

Es ist klar, daB unter solcben Umstanden keine einbeitlicbe Sedi¬ 

mentation stattfinden konnte. Vielmehr miissen wir in solcben Gebieten 

einen fortwabrenden Wechsel in der Materialzufuhr und damit in der 

Sedimentation erwarten. 
Beides ist in den bescbriebenen Schicbten vorhanden, und es kann 

desbalb die ganze Beibe vom nubischen Sandstein bis zur obersten 

Kreide als >>Ubergangsfacies<< zwischen rein kontinentaler 

und rein mariner Facies bezeicbnet werden. 
Dazu kommt aber nocb eine weitere Eigenscbaft dieser Scbichtreibe, 

welche erlaubt, aucb iiber die bei ihrer Bildung berrscbenden klima- 

tiscben Verhaltnisse Klarbeit zu gewinnen, namlich die ofters eingela- 

gerten Gipsmassen. 

3* 
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Wir wissen, daB Salze und Gips sich lieute im Meere nur in Lagunen 
absetzen, welcbe unter der Herrschaft ariden Klimas stehen. So wie 
heute die Ablagerung von Gips erfolgt, muB sie aber aucb frliber vor 
sicbgegangen sein, und es ergibt sich daraus, daB schon in der oberen 
Kreidezeit in Siidagypten ahnliche klimatische Be din- 
gun gen herrschten wie lieute, und daB ein Unterschied nur in der 
weiteren Ausdehnung des Meeres nach Slid bestand. 

Diese beiden Tatsachen, namlich der Charakter als IJbergangsfacies 
und ihre Entstehung in aridern Klima, lassen nun die Einzelheiten 
der Schichtreihe verhaltnismaBig leicht erklaren. Im Profil Gebel 
Ter zeigt Schicht 1, daB wahrend ihrer Bildung in einer Lagune, vom 
Lande her, wahrscheinlich durch flieBendes Wasser, Sand zugefiihrt 
wurde, daB dann die Sandzufuhr geringer wurde (2) und zuletzt ganz 
aufhorte (3). 

Der Vorgang wiederholt sich von Schicht 4 bis 6. 

In beiden Fallen diirfte ein periodischer, in dem ariden Klima rasch 
versiegender Wasserlauf der Bringer des Sandes gewesen sein. 

Schicht 7 bis 14 zeigen eine viermalige, in dem Parallelprofil sogar 
eine fiinfmalige Wiederkehr ungefahr gleicher Bedingungen. Stets liegt 
liber einer Konglomeratbank eine feinkornige Bank (Ton oder Mergel). 
und alle Banke sind ausgezeichnet durch die massenhaften Einschliisse 
von Fischresten, welche zum Teil gesteinsbildend auftreten. Solche 
Anh auf ungen von Fischknochen und -zahnen und von Phosphatknollen 
(Koprolithen) deuten auf plotzliche, gewaltsame Anderungen der 
Lebensbedingungen, und aus der unvermittelten Uberlagerung der Tone 
und Mergel durch die Konglomerate ergibt sich das gleiche. Besonders 
deutlich tritt dieser Wechsel der Ablagerungsart in die Erscheinung bei 
Schicht 11, wie oben schon naher beschrieben wurde. Hier hort ganz 
unvermittelt der Absatz von feinem Schlamm auf, und die groben Kdr~ 
ner werden mit solcher Heftigkeit fiber den Schlammboden ausgebreitet, 
daB einzelne Partien der Konglomeratmasse in den weichen Schlamm 
einsinken oder eingepreBt werden. 

Die Ursachen, welche zu diesem Massensterben der Fische Ver- 
anlassung gaben, diirften ahnliche gewesen sein wie am Karabugasgolf, 
wo jahrlich Millionen von Fischen zugrunde gehen, oder wie amKerun- 
see im Fayum, wo ich gleichfalls Tausende von to ten und dem Ver- 
eiiden nahen Fischen am Strande und nahe dem Strande sah. In beiden 
Fallen ist die Todesursache auf das Uberwiegen der Yerdunstung liber 
die Wasserzufuhr und auf die daraus hervorgehende Anreicherung mit 
Salzen zuriickzuflihren. 

In unserem Falle muB ein solcher lebensfeindlicher Zustand immer 
sehr rasch begonnen und ebenso rasch wieder aufgehort haben, und 
in den Zwischenzeiten erfolgte stets Absatz von feinkornigem, ziemlich 
homogenem Material. 
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Schicht 15 bis 18 entsprechen ebenfalls Zeiten verhaltnismabig 

ruhigen Absatzes. Die katastrophale Periode ist jetzt vorfiber, die 

Ablagerung feinkornigen Materiales erfolgt langere Zeit hindurch, wie 

aus der bedeutend groberen Machtigkeit der Schichten hervorgeht. 

In den obersten Schichten des Profiles (19—25) sehen wir dann die 

marinen Ablagerungen, gekennzeichnet durch das Vorherrschen orga- 

nogener Bestandteile (Kalksteine) und das Auftreten von Exogyren, 

die znm Teil bankweise vorkommen. 

In dem Profil bei Dabadib entsprechen die unteren Schichten 
(1—6) ungefahr den Schichten des Profiles am Gebel Ter, und es er- 

iibrigt daher eine nahere Besprechung. Es sei nur darauf hingewiesen, 

dab bei Dabadib die Ausbildung der Schichten und ihre Machtigkeit 

mehr oder weniger von der am Gebel Ter verschieden ist. Ein Vergleich 

beider Profile zeigt dies deutlich und bestatigt die Tatsache des raschen 

horizontalen und vertikalen Wechsels in diesen Schichten. 

Mit Schicht 7 beginnen die fiber den Exogyraschiehten hegenden 

aschgrauen Schiefer. Diesem Komplexe von Blattertonen sind ein- 

zelne Sandsteinbanke eingeschaltet. Sie treten an Machtigkeit gegen- 

iiber den Blattertonen sehr zuruck, beweisen aber, dab in den Bezirk, 

in welchem die Blattertone abgelagert wurden, gelegentlich Sandzufuhr 

erfolgte. Das Transportmittel des Sandes kann zweierlei Art gewesen 

sein: entweder ist der Sand durch periodische Fliisse vom Lande in 

das Meer verfrachtet und nahe der Kiiste abgelagert worden, oder der 

Sand ist durch Stiirme in das Meer geweht worden. 

Auf jeden Fall beweisen diese Sandsteinbanke, dab zur Zeit der 

aschgrauen Schiefer noch die Einflusse des Landes in deutlicher Weise 

sich geltend machten. 

Bei Schicht 14 dagegen, welche dem kreidigen Kalk der obersten 

Kreide entspricht, sind solche Beziehungen zwischen Land und Meer 

nieht mehr nachzuweisen. Es sind marine Ablagerungen aus grobten- 

teils organogenem Material und erfullt mit marinen Fossilien. Daher 

mub jetzt die Kiiste weiter nach Slid verlegt worden sein, und diese 

Transgression des Meeres ninimt stetig zu in der libyschen Stufe 

(= Schicht 15), wo der rein marine, kiistenferne Habitus der Sedimente 

noch starker ausgepragt ist. 

Es zeigt sich also, dab die Schichten der oberen Kreide zwar nach 

ihren Fossilien als grobtenteils marin bezeichnet werden miissen, dab 
aber durch die Untersuchung des petrographischen Bestandes der 

Schichten deutlich ein bald groberer, bald kleinerer Anted kenntlich 

wird, welcher nieht auf rein marine Bedingungen zuruckzufiihren ist. 

Vielmehr weist die >>tJbergangsfacies<< alle Merkmale litoraler 

Entstehung auf, und zwar die besonderen Eigenschaften litoraler Ent- 

stehung in aridem Klima 
Das beweisen vor allem die Massen von Gips, welche in den Schichten 

enthalten sind, dann die Quarzkorner, die in vielen der Banke eingestreut 
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sind. AuBer diesen petrograpbiscben Beweisen ergeben sicb aber aucb 
in faunistischer Hinsicbt die gleicben Scbliisse: die Miscbung von ma- 

rinen Formen (Korallen, Lamellibrancbiaten, Gastropoden, Fiscben) 

mit terrestriscben (Schildkroten, Dinosauriern) und die Zertrummerung 

der Wirbeltierreste, welcbe primar ist und vor der Sedimentation, bzw. 

gleicbzeitig mit ihr erfolgte, all das zwingt zu der Annabme einer Ent- 

stehnng unter rasch wecbselnden, bald mebr marinen, bald mebr terrestri¬ 

scben Einfllissen, wie sie sicb finden am Bande von Kontinenten, nnd 
zwar in diesem Falle an und nabe einer Kiiste, welcbe unter der Herr- 

scbaft ariden Klimas stebt. 

Nur nebenbei mocbte icb erwahnen, daB die Ergebnisse, zu welcben 

icli bier gelangt bin, sebr gut ubereinstimmen mit den Anscbauungen, 

welcbe Passarge liber die klimatischen Yerhaltnisse Afrikas im Meso- 

zoicum gewonnen bat. 

2. Zur Tektonik und Stratigraphic. 
Bei der Aufnabme der Oase fand Ball, daB Gebel Tarif und Gebel 

Ter durcb eine NNO.—SSW. streicbende Yerwerfung getrennt sind. 

An dieser Yerwerfung ist eine Yertikalverscbiebung von etwa 200 nr 

erfolgt, und urn diesen Betrag liegen die Schicbten am Gebel Ter tiefer 

als am Gebel Tarif. Beadnell bat dann festgestellt, daB aucb ostlicb 

des Gebel Ter eine senkrecbte Yerwerfung durcbstreicbt, welcbe der 

zwiscben G. Tarif und G. Ter parallel ist. Diese beiden Yerwerfungen 

vereinigen sicb sowobl nordlicb als aucb slidlieb des Gebel Ter (s. die 

Ivarte Beadnells in Geol. Mag. 1908, S. 51!) und streicben nacb bei¬ 

den Bicbtungen als einfacbe Yerwerfung weiter. Nacb Slid konnte 

sie Beadnell nocb 30 km weit verfolgen an einzelnen Aufscblussen. 

Im Gegensatz zu Ball erkannte Beadnell, daB die Bicbtung dieser 

Storungszone fast N.—.S ist, daB die Scbolle des Gebel Ter nur etwas 

liber 100 m abgesunken ist, und daB sie zwischen den beiden sie ostlicb 

und westlicb begrenzenden Yerwerf ungen eine deutlicbe Synklinale 

bildet. Die Storungszone verlauft demnacb genau in der Bicbtung 

der Langserstreckung der Oasendepression. Auf der geologiscben Ober- 

sicbtskarte von Agypten 1: 1 000 000 ist die Storungszone nocb bis 

60 km sudlich des Gorn el Gennah, bis wobin sie Beadnell verfolgte, 

eingezeicbnet. Sie ist demnacb auf eine Erstreckung von rund 100 km 

teils sicker, teils als wahrscbeinlicb nacbmwiesen. Durcb meine Unter- 
3 o 

sucbungen am Nordrand der Oase kann icb nun mit einiger Sicberbeit 

feststellen, daB die Stoning sicb nocb weiter nacb Nord fortsetzt. 

YTabrend der weitaus groBte Teil der Depression nacb West offen ist 

und obne deutlicbe zwiscliengelagerte Hobenstufe zur Oase Dacbel 

binuberfiibrt, verscbmalert sicb die Oase Kbargeh in ibrem nordlicben 

Teile ganz bedeutend. Ein groBes Plateau, aus den Gesteinen der ober- 

sten Kreide und des unteren Eocans aufgebaut, springt von Nord gegen 
die Depression der groBen Oasen vor, und je weiter man in der Oase 
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Khargeh nacli Nord geht, desto naher kommt dieses Plateau dem Ost- 
rande der Oase. 16 km nordlich Gebel Ter reicht ein Sporn dieses Pla¬ 

teaus so weit gegen die Depression vor, daB ihr nordlichster Teil bis auf 

10 km Breite eingeengt wird, und dieser schmale Teil erstreckt sich 

zwiscben dem Sporn und dem einbeitlicben Plateau, welcbes die De¬ 

pression in Ost und Nord begrenzt, nock 30 km weit nacb N., wo die 

Depression am FuBe des Plateaus plotzlich endigt. 

Dieser nordlichste Teil der Oase ist somit auf drei Seiten von steilen, 

mebrere 100 m boben Plateauabstiirzen umgeben und stebt dadurcb 

in auffallendem Gegensatz zu den andern Teilen der Oase. Es liegt 

nabe, die Erklarung dieses Gegensatzes in tektoniscber Anlage zu sucben. 

Dafiir bietet nun die scbon auf weite Erstreckung nacbgewiesene S.—-N.- 

Yerwerfung einen Anhalt. Auf der Karte Beadnells streicht diese 

Verwerfung vom Gebel Ter gerade gegen den SO.-FuB des erwaknten 

Plateauspornes bei Ain Lebekha bin, und ihre Fortsetzung lage am 

OstfuBe des Plateaus, welcbes den nordlicbsten Teil der Oase im AY. 

begrenzt. 

Es war mir nicbt moglich, dieses Gebiet zu bereisen, und icb kann 

daber die Sacbe nicbt mit Sicherheit entscbeiden. Aber aus den Unter- 

sucbungen Balls in diesern Teil der Oase gebt her vor, daB aucb bier 

an manchen Steilen Lagerungsstorungen vorkommen. An einem kleinen 

Hiigel im NO.-Eck der Oase beobacbtete er eine Yerwerfung zwiscben 

kreidigem Kalk und Esnehschiefern und sudlich Gebel Aduza Diskordanz 

zwiscben ascbgrauen Scbiefern und kreidigem Kalk. Ball meint, daB 

diese Storungen moglicberweise eine Fortsetzung der groBen Storungs- 

zone andeuten. Nun liegen diese Punkte zwar an der Ostseite der Oase, 

wahrend von der Westseite, wo sie bei unverandertem Streichen der 

Yerwerfung in erster Linie auftreten muBten, keine Storungen bekannt 

sind. Aber das mag einmal daran liegen, daB eingebende systematisch 

durchgefubrte Untersucbungen darilber uberhaupt fehlen, und dann ist 

es ja sebr wohl denkbar, daB die beiden Parallelverwerfungen des Gebel 

Ter sich nordlich des G. Ter nicbt zusammenscblieBen, wie Beadnell 

annimmt, sondern daB der am G. Ter deutlich sichtbare Graben sich 

als soldier nacb N. fortsetzt. Das erscbeint mir personlicb viel wabr- 

scheinlicber und ist am besten geeignet, die Form des nordbcbsten 

Oasenteiles zu erklaren. 
Es macht den Eindruck, als ob diese tektoniscbe Linie scbon in 

friiberer Zeit von Bedeutung gewesen sei. Denn die Esnebscbiefer 

zwiscben kreidigem Kalk und libyscber Stufe, welcbe am ganzen Ost- 
rand der Oase vorbanden sind, feblen westlicb der Storungszone, am 

Gebel Ter, Gebel Tarif und an dem Plateau, welcbes den Nordteil der 

Oase westlicb begrenzt. 
Dies bat bereits Ball festgestellt. Er beobacbtete den allmablicben 

Ubergang zwiscben kreidigem Kalk und libyscber Stufe und das Feblen 

von Fossilien in dieser an manchen Steilen. Daraus ergeben sich Scbwie- 
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rigkeiten bei der Untersckeidung und Kartierung. So ist es gekommen, 

daB Ball die gesamte Kalkmasse nordlich Dabadib zum kreidigen 

Kalk recbnet, der danacb dort eine Machtigkeit von mindestens 90 m 

haben miiBte1). In Wirklichkeit diirfte aber der kreidige Kalk 20 m 

in der Oase nicht uberschreiten, wie anch Ball selbst annimmt. Er 

gibt auf S. 94 eine Tabelle iiber die Macktigkeit der einzelnen Stufen, 

ans welcher hervorgekt, daB der kreidige Kalk zwischen 6 nnd 20 m 

sckwankt. Meine Untersnchungen nordlich Dabadib ergaben eine Mach- 

tigkeit von 10 m, nnd die hangenden 80 m festen weiBen Kalksteins, 

welche in ihren untersten Schichten noch Lagen nnd Linsen von merge - 

ligemKalk enthalten, gehoren schon zur libyschen Strife desUntereocans. 

Ahnliche Verhaltnisse fand anch Ball (S. 97) an einem vorsprin- 

genden Riicken des Plateaus ostlich der Depression, im O. von 

Dusch an der Route nach Esneh. Der Weg fiihrt in einer Binne des 

Plateaus, welche in ONO.-Richtung verlauft und einer hier durck- 

streichenden Verwerfung ihre Entstehung verdankt. Siidlich dieser Ver- 

werfung erhebt sick der erwahnte Riicken, und er besteht aus 50 m 

machtigem, kreidigem Kalkstein, dessen untere 20 m weichersind als 

die oberen 30 m harten, graulichweiBen Banke. Fossilien wurden nicht 

gefunden, trotzdem ist Ball der Ansicht, daB hochstens die unteren 

20 m zum kreidigen Kalk, die oberen 30 m aber schon zur libyschen 

Stufe gehoren. 

Esnehschiefer zwischen kreidigem Kalk und libyscher Stufe fehlen 

auch hier vollstandig, und aus dem Profil Balls (Taf. XVI, Fig. 6) 

geht hervor, daB keine Spur einer Diskordanz zwischen beiden Abtei- 

lungen vorhanden ist. Also auch in diesem Punkt besteht Ubereinstim- 

mung mit den Verhaltnissen nordl. Dabadib. Daraus ergibt sich, daB 

der von Ball aus dem Fehlen der Esnehschiefer an verschiedenen Teilen 

des Oasenrandes, sowie am G. Tarif und G. Ter gezogene SchluB einer 

Unkonformitat zwischen Kreide und Eocan falsch ist. Viei- 

mehr besteht die Behauptung Zittels einer vollig konkordanten Uber- 

lagerung in diesem Teil der libyschen Wiiste zu Recht. 

Die Esnehschiefer sind, wie Beadnell2) richtig betont, keine 

durchgangig aushaltenden Schichten, sondern sind Ubergangs- 

schichten von wechselnder Machtigkeit, welche an manchen Stellen 

vorhanden sind, an andern fehlen und durck Zunahme des Kalkgehaltes 

allmahlich in die libysche Stufe iibergeken. Sie sind zeitlich gleich der 

sogenannten >>Kurkurstrifes, welche eine ganz lokale Ausbildung 

des untersten Eocans darstellt, deren Bedeutungslosigkeit in palaonto- 

logischer, stratigraphischer und regionaler Hinsicht durch Hume und 

mick festgestellt wurde3). 

!) Im Text (S. 88) gibt Ball allerdings die Moglichkeit zu, daB die oberen 
Partien schon zur libyschen Stufe gehoren! 

2) L. c. und Qu. J. G. Soc. 1905, S. 675. 
3) X. Jb. Min. 1913, Bel. 2, S. 23—48. 
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Ans dem, was iiber die Tektonik der Oasendepression mitgeteilt 

werden konnte, geht bervor, daB wenigstens die nordliche Halite der 

Depression von einer bedeutenden Storungszone durchschnitten wird. 
Es diirfte scbwerlich gelingen, eine Fortsetznng dieser Zone nach Slid 

nachznweisen, da dort der anstehende nnbische Sandstein groBenteils 

mit Elugsand iiberdeckt ist. Dagegen ist es eine interessante und sicher 
lobnende Aufgabe, den nordlichsten, schmalen Teil der Oase genaner 

zu untersuchen nnd festzustellen, ob die tektonischen Linien iiber das 

Elide der Oase liinaus nacb Nord sicb erstrecken. 

Die Entstehnng der Depression ist demnach in erster Linie auf 

die tektonischen Verbaltnisse zuriickznfiihren. Durch sie wurde die 

einbeitliche Kalksteinplatte zertriimmert, und die an den Verwerfungen 
entstandenen tektonischen Breccien, deren Vorhandensein durch Ball 

an einigen Punkten nachgewiesen wurde, erleichterten die Tatigkeit 

der abtragenden Krafte. 

Damit ergibt sich einerseits tjbereinstimmung mit den Verbaltnissen 

in andern Oasen (Baharije z. B.), wo ebenfalls tektonische Ursachen 

ausschlaggebend waren fiir Entstehung und Form der Depression, 

anderseits aber ein Gegensatz zu Oasen, deren Bildung ohne solche 

tektonische Vorgange erfolgt ist. Dazu gehort z. B. die Oase Kurkur 

westlich Assuan1). In der ganzen Depression dieser Oase konnte keine 

Spur einer tektonischen Stoning nachgewiesen werden, es muB daher die 

Depression ausschlieBlich durch subaerische Kralte gebildet worden sein. 

Es fallt nun auf, daB hier nur eine ini Yergleich zu den tektonisch 

vorgebildeten Oasen sehr kleine Oase entstanden ist, und ferner, daB die 

Abtragung nur die libysche Stufe und den kreidigen Kalk der obersten 

Kreide, und diesen nicht einmal in seiner ganzen Machtigkeit, entfernt 

hat. In Khargeh dagegen sind auBer diesen Stufen noch die gesamten 

Schichten zwischen kreidigem Kalk und nubischem Sandstein in einer 

Machtigkeit von etwa 200 m und auBerdem noch die obersten Lagen 

des nubischen Sandsteins abgetragen worden. 

Daraus erhellt die groBe Bedeutung, welche tektonische Storungen 

fiir die Entstehung von Depressionen habeii und in wie hohem Grade 

sie die Abtragung fordern und unterstiitzen. 

3. Beobaclitungen liber exogene Yorgange. 

Die Wirkung des sandbeladenen Windes als abtragende Kraft ist 

geniigend bekannt und besonders aus der libyschen Wiiste sind schon 

haufig Beweise dafiir gebracht worden. In den folgenden Ausfiihrungen 

will ich daher auf die prinzipielle Seite des Gegenstandes nicht ein- 

gehen, sondern beschranke mich auf die Beschreibung einer Stelle, 

deren Besucli ich jedem Leugner einer abtragenden Tatigkeit des Sand- 

windes nur empfehlen kann. 

!) Siehe Ball und Leuchs (1. c. u. Peterm. Mitt. 1913, Aprilheft). 
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Am Nordrand cler Oase nordlich Dabadib stiegen wir liber einen 

mit Sehutt bedeckten Hang empor. Er beginnt in dem Winkel zwiscben 

zwei gegen die Depression vortretenden Plateauauslaufern, welcke mit 

sebr steilen bis senkrechten, etwa 100 m hohen Wanden liber die Schutt- 
hange am FnB der Steilstufe anfragen. 

Der Scbutthang beginnt in dem innersten Winkel zwiscben den 

Plateanauslaufern. Diese sind durcb eine schmale Rinne voneinander 

getrennt, und die Rinne liegt schon im eocanen Kalkstein. der aucb die 

Steilstufe bildet. 

Hier in der Rinne sind nun die Wirkungen von Deflation und Cor¬ 

rosion pracbtig zu seken. Wande und Boden der Rinne sind glatt poliert 

und spiegeln. Der Nordwind fegt mit groBer Gewalt durcb die Rinne und 

erzeugt durch seine Sandfiibrung die ausgezeicbnete Glattung. Hartere, 

widerstandsfahigere Teile des Kalksteins werden berausprapariert, und 

besonders am Boden der Rinne ragen sie als kleine Zacken, als Nadeln 
und Miniaturpilzfelsen zu Hunderten auf. 

Sie sind so haufig, daB es unmogbcb war, ibnen auszuweicken, und 

bei manchem unserer Scbritte bracben 10—20 solcbe Spitzen ab. Die 

Entstebung dieser zierlicben Formen bewirkt der sandbeladene Wind, 

und die Sandfiibrung des Windes spiirten wir im Gesicbt und an den 

Handen durcb den prickelnden Reiz, welcben die anprallenden Sand- 

korner erzeugten. Dabei war die Starke, mit welcber die WindstoBe 

bei vollkommen klarem Wetter durcb die Rinne fegten, so groB, daB 

wir uns zeitweise an den. Wanden festbalten muBten, run nicbt um- 

gewelit zu werden. 
Eine weitere Wirkung des Sandwindes siebt man an den Wanden 

der Rinne. Kleine Hartenunterscbiede zwiscben den einzebien Scbicbten 

des Kalksteins geben bier Yeranlassung zur Entstebung von ungefabr 

parallelen. entsprechend der Lagerung horizontal verlaufenden Hobl- 

keblen. Sie werden gekreuzt von steilstehenden und senkrechten Spalten, 

welcbe durcb den fortschreitenden RlickwitterungsprozeB in dem Kalk¬ 

stein entsteben und den Absturz mancbmal betracbtlich groBer Massen 

vorbereiten. Aucb die Entstebung der Rinne ist auf die Bildung einer 

solcben Spalte zuruckzufilhren. Diese Spaltenbildung ist charakteristiscb 
fiir alie Gebiete Agyptens. in welcben eine Kalksteinplatte weicbere 

Schichten uberlagert. Icb babe die dabei auftretenden Erscheinungen 

sebr gut beobacbten konnen am Gebel Garra und Gebel Borga, und sie 

sind in gleicber Weise sicbtbar an dem Plateau nordlicli Dabadib. 

Aus der Feme geseben, erscbeint der Rand des Plateaus einheithch 

und ungegliedert. Beim Naberkommen lost sicb dann der Steilrand 

auf in eine Masse von gleicb kohen, durcb Rinnen und Furcben getrenn- 

ten Tafelbergen. und steigt man in einer dieser Rinnen empor, so siebt 

man, daB nicbt nur in der Richtung gegen die Depression, sondern 

aucb in jeder andern Richtung Spalten die Platte durcbzieben. Mit 

Yerwerfungen baben diese Spalten nichts zu tun, sie sind lediglich durcb 
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auBere Vorgange entstanden und sind rasch vergangliche Erscheinungen 

in den jeweiligen Randpartien der Kalksteinplatte. Denn die durcli 

die Spaltenbildung des festen Znsammenlialtes beraubten Kalkstein- 

massen rutschen auf ihrer weichen Unterlage ab und uberstreuen den 

Schutthang am FuB der Wand mit zum Teil riesigen Blockmassen. 

Hier erfahren sie dann weitere Umgestaltung bei allmahlicher Verklei- 

nerung und Abrundung. Badurch werden die karrenahnlichen Formen, 
welche an der Oberflache der Kalkplatte ausgezeichnet sichtbar sind. 

mehr und mehr zerstort. 

Bie Sandfiihrung des Windes riibrt von den Sandmassen her, welche 

auf dem Plateau liegen. Bie Rinne, welche wir zum Aufstieg benutzten, 

setzt sich auf dem Plateau noch einige Kilometer weit nach Norden 

fort, und in ihr liegen einzelne Sandmassen. Andere Furchen des Plateaus 

sind mit groBen zusammenhangenden Sandmassen erfiillt, welche wie 

Gletscher in den Talern liegen. Ber herrschende Nordwind treibt nun 

den Sand allmahlich bis zum Rand des Plateaus vor, und hier erfolgt 

eine Trennung der Sandmasse. Ber eine Teil fallt iiber den Steilrand 

hinab und auf die Schutthange an seinem FuB. wo er zusammen mit 

dem Gehangeschutt langsam abwarts wandert. Ber andere Teil da- 
gegen wird vom Wind entfiihrt und erst in groBerer oder geringerer 

Entfernung wieder abgelagert. Blickt man vom Steilrand nach Siiden 

auf die Bepression, so sieht man diese Ablagerungsformen ausgezeichnet. 

Eine ganze Anzahl von breiten Rinnen durchzieht das Sandsteingebiet. 

Bie Rinnen sind getrennt durch niedere, in Hiigelketten und Einzelhiigel 

aufgeloste Riicken. Bas ganze Formensvstem konvergiert schwach 

nach Siiden, gegen den Gebel Tarif hin. Bie Rinnen aber sind mit Sand 

ausgefiillt, ebenso Avie auf dem Plateau, und auch hier drangt sich der 

Vergleich mit Gletschern auf, die iiber eine Steilstufe abbrechend sich 

an ihrem FuB regenerieren und die gleichen Formen bilden wie vorher. 

Ber Gebel Tarif, der sich als breite Mauer siidlich dieses durch- 

furchten Gebietes erhebt, bildet fur den wandernden Sand ein Hin- 

dernis. Er staut sich vor dem Berge, daher liegt an dessen NordfuB 

eine breite Sandregion. Sie bildet den nbrdlichsten Teil jener gewaltigen 

Sandmassen, Avelche sich von hier, nur siidlich des G. Tarif ein Stuck 

Aveit, infolge der schiitzenden Wirkung des Berges, fehlend, als 10 bis 

15 km breiter Streifen in N.—S.-Richtung durch die ganze Bepression 

hindurchziehen. 
\ Solange die Formen dieser — und anderer gleichgerichteter Sandmassen 

der libyschen Wiiste — nicht naher bekannt waren, bot ihre Erklarung 

groBe Schwierigkeiten. Benn man muBte annehmen, daB sich der Sand, 

entgegen den in andern Wiisten gemachten Beobachtungen, in Formen 

ablagerte, deren Langsrichtung parallel zur Windrichtung steht. Erst 

als festgestellt wurde, daB diese Sandstreifen aus einer Unzahl von 

Barchanen bestehen, welche alle quer zur Windrichtung liegen, war 

das Ratsel zum Teil gelost. Zu erklaren bleibt aber noch, a varum 
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gerade innerhalb solcher verhaltnismaBig scbmaler Streifen bedeutender 

Sandtransport stattfindet, wahrend die benachbarten Gebiete fast oder 

ganz frei von Flugsand sind. Es scheint mir, als ob die Ursache in einer 

nngleicben Verteilung des Windes zu snchen sei, derart, daB der Wind 

einzelne Babnen bevorzngt, nnd desbalb langs dieser Babnen seine Wir- 

kungen in potenzierter Form in Erscheinung treten. 

4. Die juiigen aquatisclien Ablagerungen. 

Zittel fand 1873 am Ostrand der Oase macbtige Kalktuffe mit 

Blattern von Quercus ilex nnd schloB darans auf ein friiher feucbteres 

Klima. 

Bei der geologischen Anfnabme durcb die agyptische Survey ent- 

deekte Ball noch weitere Vorkommen von Kalktuffen am Ostrand. 

Beadnell endlicb fiihrte den Nachweis, daB in prabistoriscber Zeit 

zwei groBe Seen in der Oase bestanden. 

Znsammen mit den an vielen Stellen der Oase vorbandenen Besten 

von Banwerken, versandeten Qnellen und alten Wasserleitungen, welcbe 

beweisen, daB noch znr Zeit der Bomerberrscbaft viel groBere Flachen 

der Oase bebaut wnrden als heute, ergibt sich darans, daB der Wasser- 

vorrat der Oase friiber viel bedeutender war. Die Oase Kbargeb zeigt 

also die gleicben Erscheinungen wie die Oase Kurkur z. B. Anch in 
O o 

Kurkur ist eine betrachtliche Abnabme der Wassermasse erfolgt, wie 

durcb Ball1) festgestellt und durcb meine Untersucbungen2) bestatigt 

wurde. Aber nicht nur in den Oasen selbst, sondern aucb in ihrer Um- 

gebung und in Gebieten der Wiiste, die fern A7on jeder Oase liegen2), 

kommen macbtige Kalktuffe vor und beweisen, daB auch dort in jlin¬ 

ger Zeit eine Anderung in der Wasserfuhrung vor sicb gegangen ist. 

Nun bat \Aalther3) flir die Entstehung der Seen — oder Siimpfe. 

ivie er annimmt — in der Oase Khargeb folgende A7on Beadnell4) als 

mogbch gegebene Erklarung angenommen: Als die Deflation die wasser- 

undurchlassigen roten Scbiefer iiber dem liegenden wasserbaltigen Sand- 

stein (= Surface water sandstone Beadnells) entfernt batte, konnten 

die in dem Sandstein enthaltenen Wassermassen an die Oberflacbe 
clrino'en. Dadurcb entstanden die Seen. Durcb das bestandig a7oiu Wind 

bineingewebte Material und durcb die allmabliche Erscbopfung der 

Wassermenge im Sandstein gingen die Seen stetig zuriick und trock- 

neten endlicb ganz aus. Denn aus der Tiefe konnten sie keine weitere 

Zufuhr erbalten, da unter dem Sandstein wieder eine wasserundurch- 

lassige Scbicbt liegt. Es bildeten demnach die Seen nur eine rasck 

!) On the Topographical and Geological Results of a Reconnaissance-Survey 
of Gebel Garra and the Oasis of Kurkur, Cairo 1902. 

2) Petenn. Mitt. 1913 u. N. Jb. Min. 1913, Bd. 2. 
3) Gesetz der Wustenbildung, 2. Aufl. 1912. 
4) An Egyptian Oasis, London 1909, 
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voriibergehende Erscheinung, deren Entstehen und Vergehen nicht 

das geringste mit einer Klima anderung zu tun hatte. 

Gegen diese Annabme ist aber folgendes einzuwenden: wenn wirk- 

licb zur Zeit des Aufdringens des Wassers in der Oase das gleiche Klima 

herrschte, wie heute, dann hatte es liberhaupt nicht zur Bildung eines 

Sees — oder Sumpfes — kommen konnen. Denn die undurchlassige 
Schutzschicht iiber dem wasserfiihrenden Sandstein wurde von der 

Deflation nicht auf einmal und nicht iiberall gleichmaBig abgetragen. 

An den Stellen aber, wo die Abtragung den Sandstein erreichte, muBte 

jeweils Wasser zur Oberflache kommen. War dessen Menge nur gering, 

so versiekerte und verdunstete sie in dem ariden Klima, war sie groBer, 

so muBte das Wasser die Umgebung der Quelle bedecken und dadurch 

die abtragende Wirkung der Deflation in diesem Bezirk unterbinden. 

Es hatte dann aber nicht zur vollstandigen Abtragung der Schutzschicht 

in dem ganzen Gebiete kommen konnen. Nun sehen wir aber aus Karte 

und Profil Beadnells (1. c.), daB die Schutzschicht in dem ganzen Ge¬ 

biete der alten Seen fehlt, und daB stets die Seeablagerungen direkt 

auf dem Sandstein liegen. 

Eine andere Frage ist, ob die bei der BloBlegung der wasserfuhren- 

den Schichten zur Oberflache aufsteigende Wassermenge groB genug 

war, um die Wirkungen des ariden Klimas aufzuheben. Ich bemerke 

dazu, daB die immerhin betrachtliche Wassermasse, welche heute, 

teils durch die Brunnen der Eingeborenen, teils durch die von der Cor¬ 

poration of Western Egypt gebohrten artesischen Brunnen (Bead- 

nell schatzte 1908 die gesamte aufsteigende Wassermenge pro Tag 

auf 50 000 cbm!), soweit sie nicht von den Pflanzungen absorbiert wird, 

spurlos versickert und verdunstet. Es iniiBten also bei der Bildung 

der Seen viel groBere Wassermengen dauernd aufgedrungen sein, um 

den steten Yerlust auszugleichen und darliber hinaus noch Wasser zur 

Flillung der Seebecken zu liefern. Dafiir aber haben wir keine Beweise, 

dagegen sehen wir in den Kalktuffen Ablagerungen, welche gleichfalls 

fur feuchteres Klima sprechen. 

Ich halte es fiir wahrscheinlich, daB die Existenz der Seen gleich- 

zeitig ist mit der Bildung der Kalktuffe, daB diese dauernden oder 

periodischen Gewassern ihre Entstehung verdanken, welche von den 

umgebenclen Hohen zur Oase hinabflossen. 

Hier mochte ich erwahnen, daB die alten Seen tatsachlich ein noch 

groBeres Areal bedeckten, als Beadnell annimmt. Ich fand namlich 

bei Dabadib auf dem Sandstein Ablagerungen, welche denen von Khargeh 

ganz ahnlich sind und sich nur durch rotliche Farbung von jenen 

braunen etwas unterscheiden. 

AuBerdem fand ich bei Dabadib, lose daliegend, ein Exemplar von 

Mur ex brandaris. Der ganz vereinzelte Fund dieses marinen Gastro- 

poden ist naturlich iiberraschend, aber ich glaube, daB hier ein durch 
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den Menscken verscklepptes Stiick vorliegt, besonders da die Purpur- 

scbnecke in der Nake der Ruinen einer romiscken Niederlassung lag1). 

AuBer den Seeablagerungen und Tuffen sind in der Oase nock einige, 

allerdings sekr minimale Reste gefunden worden, welcke auf flu via tile 

A b 1 a g e r u n g kinweisen. 

Ball sak an einigen Stellen gerundete Quart argerolle. Aus den 

Aufsammlungen Schweijstfurths liegen in der Miinckner Sammlung 

drei Stiicke von fleisckrotem Granit, von welcken zwei bei Beris ini 

siidlicken Teil der Oase, das dritte groBere bei Khargek gefunden wurde. 

AuBerdem kabe ick in zwei Drittel des Weges von Headquarters zum 

Gebel Ter ein etwa 25 x 20 x 10 cm groBes, kantengerundetes Stiick des 

gleicken Granites gefunden. Nun muB aber betont werden, daB bei kei- 

nem der Altertiimer in der Oase anderes Material verwendet wurde als 

Lekmziegel und Sandstein. Sowokl Schweinfurth als auck Ball und 

Beadnell erwaknen ausdriicklick, daB bei alien alten Bauten, soweit 

iiberkau.pt festes Gestein dazu benutzt wurde, nur Sandsteinquader 

zu seken sind, und auck ick kabe an deni Hibistempel nur Sandstein 

geseken. Es ersckeint daker ausgescklossen, daB die Granitstiicke etwa 

von den Bauten versckleppte Triimmer sind. Es bleibt als einzige Er- 

klarungsmoglickkeit nur die Annakme, daB die Granitstiicke durck 

flieBendes Wasser kierker verfracktet wurden. 

Der nackste anstekende Granit ist erst in betracktlicker Entfernung 

ini S.iiden, an einigen aus dem Sandstein auftauckenden Hiigeln (Gebel 

Abu Bayan usw.) zu seken. Die Entfernung von dem nordlicksten an- 

stekenden Granit zu dem am weitesten siidliek gefundenen lose dalie- 

genden Granitstiick betragt etwa 30 km, zu dem von mir gefundenen 

Stiick etwa 120 km. Eiir Windtransport ist sowokl die Entfernung 

als auck die GroBe der Granitstiicke zu bedeutend. 

Allerdings sollte man erwarten, wenn wirklick ein FluB in S.—N.- 

Ricktung die Oase durckstromt katte, mekr Reste von fluviatilen Ab- 

lagerungen zu finden. Aber es ist zu bedenken, daB einerseits nock 

niemand griindlick danack gesuckt kat, und andererseits fallen die lockeren 

Ablagerungen im Wiistenklima besonders leickt der Zerstorung, kaupt- 

sacklick durck Deflation, ankeim. 

Ick erinnere daran, daB ick auck in der Oase Kurkur einige deut- 

lick gerollte ortsfremde Gesteinsstiicke gefunden kabe (1. c.), deren 

Herkunft ebenfalls nur durch fluviatilen Transport zu erklaren ist. 

Wie weit diese vereinzelten Funde geeignet sind, die Annakme 

Blanckenhorn's eines libyscken Urnils zu stiitzen, mockte ick 

dakingestellt sein lassen. Fur keute sckeint mir aus diesen Funden 

nur kervorzugeken, daB gleickzeitig mit der Ablagerung der Kalktuffe 

und mit der Existenz der Seen in der Oase Khargek die siidlicke libyscke 

Wiiste von dauernden oder periodiscken Fliissen durckfurckt wurde, 

1) Diesen Hinweis verdanke ich Herrn Prof. Schlosser. 
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welche in den schon damals vorhandenen Depressionen entweder in 

Endseen miindeten wie in Khargeh, oder versiegten, wie in Knrkur. 

Eine weitere solclie FluBrinne, mit gut erhaltenen Schottern, be- 

nutzt die Balm zur Oase Khargeh bei dem Aufstieg vom Niltal auf das 

Wiistenplateau. Nach Walther (I. c. S. 188) ist hier eine der AbfluB- 

rinnen aufgeschlossen, welche von der libyschen Wiiste zum Niltal, 

bzw. zu dem WALTHERschen Endsee von Theben, fiihrten. 

Diese FluBrinne muB in Parallele gesetzt werden zu der, welche 

ich (he.) vom FuB des Gebel Borga bis zum Niltal bei Kubbanije nach- 

weisen konnte. Auch durch sie fand eine Entwasserung eines Teiles 

der libyschen Wiiste zum Nil und ein Transport von Gesteinsmaterial 

statt. 

Es ergibt sich somit durch die neueren Untersuchungen immer deut- 

hcher, daB die libysche Wiiste, wenigstens in ihrem siidlichen Teile, 

eine feuchtere Klim a peri ode durchgemacht hat. In dieser Zeit 

war das Gebiet von einer Anzahl von dauernden oder periodischen 

Wasserlaufen durchzogen, von welchen Beste ihrer Ablagerungen an 

manchen Stellen noch sichtbar sind. Die Oasendepressionen, sowie 

clas Niltal bestanden schon ungefahr in ihrer heutigen Form und dienten 

als Sammelbecken fiir die von den umgebenden Plateaus herabflieBen- 

den Gewasser. Beweise fiir die Existenz eines groBen, zusammenhangen- 

den, die ganze libysche Wiiste von Slid nach Nord durchziehenden 

FluBsystems sind im siidlichen Teil nicht gefunden worden. 

tiber die Ursachen der vulkanischen Ausbriiche. 
Yon Walther Karmin (Wien.) 

Die Frage nach der Entstehungsursache der vulkanischen Aus- 

briiche hat bis zu dem heutigen Tage keine hinreichende, in jeder Be- 

ziehung befriedigende Erklarung gefunden. 

Die Infiltrationstheorie, die sich lange Zeit besonderen Ansehens 

erfreute, konnte nicht mehr befriedigen, als man erkannte, daB die Un- 

regelmaBigkeit der vulkanischen Ausbriiche mit dieser Lehre nicht ver- 

einbar sei, daB die Lage der meisten Yulkane in der Nake des Meeres 

mit dem tektonischen Bau der Lithosphare zusammenhange, daB ferner 

manche im Meer enthaltene Stoffe in den vulkanischen Exhaiationen 

sich nur selten und in minimalen Spuren nachweisen lieBen, und schheB- 

hch ein Einsickern von Wasser oder Wasserdampf in bedeutendere Tiefen 

unmoglich sei, da innerhalb der Zone des latent-plastischen Zustandes 

die Wasserwege geschlossen sein miissen. 
Der Anschauung, nach w^elcher es infolge des Faltungsprozesses zu 

einem Ausquetschen von Magma kommen miisse, kann schon aus dem 

Gruncle keine allgemeine Giiltigkeit zuerkannt werden, als Yulkane nicht 

nur in Faltungsgebieten, sondern auch in Tafellandern auftreten. 
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