
398 I. Aufsatze und Mitteilungen. 

Die Definitionen von Grauwacke, Arkose und Ton. 
Yon Wilhelm Salomon. 

(Mit 1 Textfigur.) 

Es ist eine site Erfahrung, daB bei den liaufig anftretenden Sedi- 

menten keine auck nnr annahernd so scharfen Definitionen der Gesteins- 

arten gebildet sind als bei den Erstarrungsgesteinen. 

Enter Grauwacke, unter Tonscbiefer, Ton, Letten usw. werden von 

den Feldgeologen die verschiedenartigsten Gesteine verstanden, nnd 

ancb unsere Lebrblicber sind in dieser Hinsicht durckans nickt einig. 

Das kangt zum groBen Teil davon ab, daB die Petrograpkie sick Jakr- 

zeknte lang ganz iiberwiegend nnr mit den Erstarrungsgesteinen be- 

schaftigte. Und das hing wokl wieder darnit zusammen, daB unsere 

Tecknik, die es uns zwar leickt mackt, Dunnsckliffe von festen Gesteinen 

kerzustellen, kein aknlick bequemes und sickeres Verfakren zur Her- 

stellung von ebenso leickt mikroskopisck zu untersuckenden Praparaten 

weicker Gesteine kennt. 

In den letzten Jakrzeknten sind nun allerdings erfreulicke Ansatze 

zu einer griindlickeren petrograpkiscken Erforsckung der Sedimente 

gemackt worden. Man vergleiche daruber den sekr anregenden Auf- 

satz K. Andrees in der Geol. Rundschau, V, S. 463 u. f. >>Moderne Sedi- 

mentpetrograpkie, ikre Stellung innerkalb der Geologie, sowie ikre Me- 

tkoden und Ziele<<. Immerkin ist es wokl wiinsckenswert, daB diese 

Gebiete von den nickt sekr zahlreicken Geologen, die griindliche petro- 

grapkiscke Kenntnisse besitzen, und von den ebenfalls nickt sekr zahl- 

reicken Petrograpken, die eine griindliche geologische Sckulung im Felde 

errungen kaben, weiter in Angriff genommen werden. 

Bei zwei altbekannten Gesteinsnamen will es mir scheinen, als ob 

man mit einer genetiscken Auffassung eine bessere Definition erzielen 

konne, als mit der bei ihnen bisher meist iiblichen, ganz oder z. T. be- 

sckreibenden Art der Definition, — ieh meine Arkose und Grauwacke. 

Das noch immer ausgezeichnetste Handbucli der Gesteinskunde, Zirkels 

zweite A ullage seiner Petrograpkie, sehreibt von der Arkose: >> Arkose 

ist ein aus der Zerkleinerung von Graniten, auck wohl Gneisen hervor- 

gegangenes hellfarbiges Sckuttgestein, ein Feldspat-Quarz-Glimmersand<<. 

Diese Definition scheint mir die Genesis nur unvollstandig zu sckildern o 

und der Mannigfaltigkeit der Ausbildung der Arkosen nicht gereckt zu 

werden. (Bd. III. S. 651.) 

Hinsicktlick der Grauwacken ist von versehiedenen Autoren die 
Ansicht ausgesnrocken worden, daB der Name am besteri ganz auf- 

zugeben sei1). Andere Autoren bemuben sick dureh Hervorkebung 

!) v. Dechev, Korrespondenzblatt Verhandl. Naturhist. Yerein f. d. Eliein- 

lande u. Westf. 1879, S. 50. — Klemm, Zeitschr. d. Deutscli. geol. Ges., 34, 1882, 

S. 804. 
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einzelner Mineral- oder Gesteinskomponenten einen IJnterschied gegen- 

iiber den Sandsteinen zu linden. (C. F. Naumann, Lehrbucli der Geo- 

gnosie, Leipzig 1850,1, S. 697, RoseNbusch, El. II, 1901, S. 408, Zirkel, 

a. a. 0., S. 740). Naumann sagt dabei allerdings schon: >>Der an und 

fiir sich verwerfliche Name Grauwacke ist nun einmal aus der Sprache 

des Harzer Bergmanns in die Wissenscbaft iibergegangen, und wird 

zur Bezeichnung dieser eigentiimlicben psammitischen Gesteine der 

altesten Sedimentformationen gebraucht, weshalb er denn nicht nur 

eine petrographische, sondern aucb eine bathrologische Bedeutung hat. 

Bis man sich liber eine andere Benennung vereinigt hat, muB er wohl 

beibehalten werden. << G. Linck hat in seinen Gesteinstabellen (Jena 

1906, II. Aufl., S. 6) in, wie mir scheint, richtiger Erkenntnis, Arkosen 

und Grauwacken dicht nebeneinander gestellt, die Arkosen aber nur 

wegen ilires Feldspatgehaltes von den Sandsteinen getrennt und die 

Grauwacken als Eeldspat-fiihrende Konglomerate aufgefaBt. K. Wal- 

ther hat in einer wertvollen, auf Lincks Veranlassung durchgeflihrten 

>>petrographischen Untersuchung einiger ldastischer Gesteine aus dem 

Palaozoicum des rheinischen Schiefergebirges << (Z. d. Deutsch. geol. 

Ges. 1907, S. 417—438) den Grauwacken und Arkosen besondere Auf- 

merksamkeit geschenkt. Er kommt zu dem Ergebnis, dab es notwendig 

ist, die Feldspat-fiihrenden klastischen Gesteine (Arkosen bzw. Grau¬ 

wacken) von den Sandsteinen zu unterscheiden, scheint mir aber die 

Arkosen nicht so deutlich von den Grauwacken trennen zu wollen oder 

zu konnen, daB sich deren Unterscheidung lohnte. Bemerkenswert ist, 

daB er beide fiir >>im allgemeinen litorale Bildungen<< halt. Er zeigt, 

daB zahlreiche in der geologischen Literatur als Grauwacken bezeichnete 

Gesteine in Wirklichkeit gewohnliche Sandsteine sind. Rinne (Ge- 

steinskunde, IV. Aufl., Leipzig 1914, S. 251) versteht unter Grauwacke 

>>eine Art Bindeglied zwischen Breccien, Konglomeraten und Sand¬ 

steinen «. Von den Arkosen hebt er hervor, daB sie >>aus Feldspat, 

Quarz und Glimmer, also den Trummern von Granit oder Gneis<< mit 

einem meist sparlichen Bindemittel bestehen und aus Granit- oder 

Gneisgrus entstanden seien. Ganz ahnlich hat auch Rosenbusch in 

seinen Elementen (II. Aufl., 1901, S. 408) die Arkosen als >>regenerierte 

Granite << aufgefaBt. Es scheint mir nicht moglich zu sein, auf Grund 

dieser verschiedenartigen Definitionen zu einem klaren Begriff der 

beiden Gesteinsgruppen zu kommen, es sei denn, daB man den Namen 

»Grauwacke<< uberhaupt fallen laBt und Arkosen einfach als Eeldspat- 

Sandsteine den gewohnlichen Sandsteinen gegenilberstellt. Ich hoffe 

aber im folgenden zu zeigen, daB das weder notwendig nock, empfehlens- 

wert ist. 

Stellen wir uns ein Gebiet vor, in dem Granite oder Gneise, Quarz - 

diorite oder Quarzporphyre, Liparite oder ahnliche Gesteine intensiver 

mechanischer oder chemischer Verwitterung ausgesetzt sind. Nehmen 
o o 

wir ferner an, daB indiesem Gebiet nur in einer bestimmten Jahres- 
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zeit starkere Regengiisse stattfinden mogen — die Folge wird 

sein, daB die im Hanptteil des Jahres entstandenen Gesteinsgruse von 

den Hangen der Hoken in die Senken nnd Taler kinuntergespult werden, 

aber keine weite Yerfracktung erfaliren. Es werden sich also in den 

Senken und Mulden im Laufe der Zeit macktige, undeutlicli geschichtete 

Massen von Feldspatkorncken, bzw. Kaolin, von Muscovit, Chlorit, 

Quarz und anderen Yerwitterungsprodukten der genannten Gesteine 

aufkaufen. Das Korn dieser Massen wird im ailgemeinen nickt sehr 

fein sein; groBere, nur schwacli gerundete Brocken der betreffenden 

Gesteine werden kaufig den einzelnen Sckichten in ganz unregelmaBiger 

Yerteilung eingelagert werden. 1st das Klima trocken, so konnen die 

groBeren Brocken als Windkanter entwickelt sein. (Rotbegendes von 

Schramberg, Baden-Baden, dem Kyffkauser). Yerfestigen sick die 

lockeren Massen, so kaben wir genau das, was wir als Arkosen be- 

zeicknen. Diese Gesteine sind also Grusmassen Feldspat- und Quarz- 

fukrender Erstarrungsgesteine, bei denen eine Sonderung der 

einzelnen Materialien nickt erfolgt ist, weil die Dauer ikres 

Transportes nickt groB genug war1). Es ergibt sick leickt fur sie 

eine Sckeidung nack den Gesteinen, aus denen sie kauptsackkck ent- 

standen sind und Ausdrticke wie Granitarkose, Pornkvrarkose usw. 

bzw. feinkornige, grobkornige und Triimmerarkose sind nun okne wei- 

teres verstandlick. 

Ein genaues Analogon zu dieser Art der genetiscken Auffassung der 

Arkosen liefern die Grauwacken. Ersetzen wir im Ursprungsgebiet der 

Arkose die vorker aufgefuhxten verwitternden Erstarrungsgesteine durck 

vorkerrsckende Tonsckiefer und Sandsteine, eventuell mit untergeord- 

neten Kieselsckiefern, sowie unter Umstanden auck nock anderen Ge¬ 

steinen, und unterwerfen wir dieses Ausgangsgebiet denselben Yor- 

gangen, die wir fiir die Arkosen vorausgesetzt kaben, so entstekt- ein 

Gesteinsgrus, in dem fein zerriebene Tonsckiefer und groBere Brockcken 

von iknen, Quarzkorncken und Korncken sowie Bruckstiicke der unter- 

geordeten Gesteine die ganze Masse zusammensetzen. Eine derartige 

nur sckwack verfracktete Grusmasse wird bei der Yerfestigung zu dem, 

was wir Grauwacke nennen. Und so erklart sick miikelos, warum 

der eine Verfasser bei der Definition der Grauwacke eine brecciose 

Struktur voraussetzt, der andere besonderen Wert auf die Beteikgung 
7 O O 

von Tonsckieferstuckcken legt, und wieder andere nock abweickende 

Definitionen geben. 

x) Ziemlich gut mit dieser Auffassung stimmt die Definition des anonymen 

Verfassers (»H.«) in Heft 21/22 des Steinbruch vom 31. Mai 1915 uberein (S. 142). 

»Man kann im ailgemeinen sagen, daB die Arkose aus wenig weit transportiertem 

Granit- oder Gneisgrus besteht, der durch ein kieseiiges Bindemittel verkittet ist. << 

Icli kenne aber Arkosen ohne kieseliges Bindemittel; und es sind nicht bloB Granit 

und Gneis, die Arkosen liefern. In Heidelberg sind die Arkosen stellenweise »Por- 

phyrarkosen «. 
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Fur mich ist Grauwacke ein schwach transportierter Ge- 
steinsgrus eines hauptsachlich aus Tonschiefer und Sand- 
stein, ilntergeordnet aus beliebigen anderen Gesteinen, 
zusa mmengese tzten Verwitterungsgebietes. Es ist ciabei auch 
okne weiteres klar, dab Arkosen und Grauwacken durch Ubergange ver- 
bunden sein konnen. Natiirlich will ich nicht bestreiten, dab der 
schwache Transport der Grauwacken und Arkosen unter Umstanden auch. 
im Meere in der Nahe einer Kiiste erfolgt ist. Man hat eben zwischen 
marinen und kontinentalen Grauwacken bzw. Arkosen zu unterscheiden. 

Verfolgen wir die Schicksale derartiger Yerwitterungsprodukte auch 
bei einem weiteren durch siibes Wasser erfolgenden Transporte, so ist 
es klar, dab auf dem Wege, wenn wir von selteneren Seifen-bildenden 
Mineralien absehen, zuerst reichlich die Quarzkornchen zum Absatz 
kommen werden. Denn sie werden hochstens mechanisch zerkleinert 
und leisten auch dieser Zerkleinerung einen starken Widerstand infolge 
ihrer Harte. Bei abnehmender Transportkraft des siiben Wassers1) 
werden sich mit den Quarzkornchen zusammen allmahlich auch erheb- 
liche Massen von Glimmerblattchen und Chloritblattchen zu Boden 
senken, und es wird ein Mischsediment von Quarz mit diesen bliittchen- 
formigen Gemengteilen entstehen. Bei nocli weiterem Transport und 
sinkender Tragkraft des Wassers vermindert sich der Anteil der groben 
Quarzkornchen zusehends; und zusammen mit den blattchenformigen 
Mineralien werden nun erhebliche Mengen von feinstem Gesteinsmehl, 
d. h. dem Material, das die Petrographie meist schlechtweg als Ton zu 
bezeichnen pflegt, abgelagert. Gehen wir noch einen Schritt weiter, so 
tritt der grobe Quarz ganz zuriick und wir bekommen fast ausschlieblich 
das feinste Gesteinsmehl mit jetzt auch der Menge nach zuriicktretenden 
sehr kleinen Blattchen von Glimmer und Chlorit. 

Die geschilderten Ablagerungen nennen wir im lockeren Zustand 
der Reihe nach Quarzsand, glimmerreichen Quarzsand, Glimmerton, 
Ton. Yerfestigen sie sich, so heiben sie Quarzsandstein, Glimmerquarz- 
sandstein oder Glimmersanclstein bzw. Plattensandstein, (da die parallel 
abgesetzten Blattchen fast stets eine ausgesprochene primare Schieferung 
und clamit eine Plattung des Gesteins erzeugen). 

Das nachste Material im verfestigten Zustand ist ein Glimmerton- 
schiefer, das letzte Tonschiefer. Wir bekommen somit eine genetische 
Reihe, die von dem Ausgangsgebiet je nach seiner Natur entweder durch 
Arkosen oder durch Grauwacken hindurchfiihrt zum Quarzsandstein, 
zum Plattensandstein und zum Ton2). 

!) Im Meerwasser schlagen sich bekanntlicli auch die feineren suspendierten 
Teilchen so rasch zu Boden, claO in der Regel die feme Triibe zusammen mit den 
groberen Kornchen sedimentiert. 

2) Um MiBverstandnissen vorzubeugen, liebe ich liervor, claB mir sehr wohl 
bekannt ist, daB Gefa 1]sanderungen ocler Anclerungen in der Wassermenge Unregel- 
maBigkeiten erzeugen. Es handelt sich aber bier nur darum, ein Schema zu geben. 

Cieologische Rundschau. VI. 26 
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Aus der geschilderten Betracbtung ergibt sicb aber ohne weiteres 

nocb ein anderes Result at. Das was wir Ton nennen, braucbt gar 

nichts mit dem minera- 

logiscb - petrographiscben 

Begriff »Ton« zu tun zu 

baben1,). Es handelt sick 
einfach uni die allerfein- 

sten Gesteinsmeble; und 

alle diese Gesteinsmeble 

baben bestimmte physika- 

lische Eigenscbaften ge- 

meinsam, und werden da- 
ber als Ton, nambcb als 

verunreinigter Kaolin oder 

als ein Gemenge von die- 

sem mit den zu ibm ge- 

horigen Gelen aufgefaBt. 
Aber ieder Tecbniker un- 

terscbeidet zwiscben fet- 

ten und mageren, zwiscben 
plastiscben und nicbt- 

plastischen Tonen. Er 

weiB, daB einige Tone ein 

vortrefflicbes Material fur 

feuerfeste Steine liefern, 

andere nicbt. Es ist nur 

sebr scbwer festzustellen, 

worauf diese Unterscbiede 

in dem Verbalten der 

>>Tone « beruben. Sobald 

man sicb klar macbt, daB 

>>Ton << ein Sammelbegriff 

fiir alle moglicben und 

auf die verscbiedenartigste 

Weise zusammengesetzten 

Gesteinsmehle ist, wird es 

uns nicbt mebr wundern, 

daB sicb die einzelnen 

»Tone« ganz verscbieden 

verbalten. Beim LoB, der 

nicbts anderes ist als 
feinstes Gesteinsmebl, das 

2) Man denke z. B. an die »Bandertone« der glazialen Stauseen, cleren Mate¬ 
rial feinste Gletschermilch-Trlibe, also mechanisch fein zermahlenes, aber siclier 
nur ganz selten cbemisch verwittertes Mineralpulver ist. 
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durcli Wind verfrachtet wurde, sind wir durch die auBerst sorg- 

faltigen Untersuchungen von Sauer und anderen sehr genau iiber die 

mineralogischen Komponenten des Materials unterrichtet. Ahnliche 

Untersuchungen in groBer Zahl werden notig sein, um eine Klassifi- 

kation der >>Tone« zu gehen. Erfreuliche und vielversprechende An- 

satze in dieser Richtung sind bereits gemacht. Ich nenne besonders 

G. Lincks Aufsatz: Uber den Chemismus der tonigen Sedimente 

(Geol. Rundschau, IV, 1913, S. 289), der auch die altere Literatur auf- 

fiihrt. In derselben Richtung wirkt auch die umfangreiche moderne 

Literatur liber die in den >>Tonen<< vorhandenen Gele. (Stremme1), 

Endell, Cornu und viele andere). Jedenfalls sind wir jetzt doch so weit, 

claB wir innerhalb der Gruppe der sogenannten >>Tone << zwei ganz verschie- 

dene Abteilungen zu unterscheiden suchen sollten, die eine, die wirklich 

wesentlich aus kristallisiertem Kaolin bzw. Tonerde-Kieselsauregelen 

besteht, die andere, die der Hauptsache nach aus mechanisch feinzer- 

riebenen primaren kristallisierten Silikaten und anderen Gemengteilen 

der urspriinglichen Gesteine besteht. Die letztere Abteilung hat aber 

gar nichts mit deni mineralogischen Begriff >dCaolin« oder mit dem 

petrographischen Begriff >>Ton<< zu tun. Sie umfaBt einfach die feinen 

Gesteinsmehle. Daraus erklart sich nun auch die in Lincks erwahnten 

Untersuchungen dargestellte Mannigfaltigkeit der chemischen Zusammen- 

setzung der >>Tone« und der hauptsachlich aus ihnen hervorgehenden 

>>Tonschiefer<<. Diese letzteren verdienen aber ihren Namen noch viel 

weniger als die >>Tone<<. Sie sind wirklich >>lucus a non lucendo<<: und 

es ware auch fur den Unterricht sehr erfreulich, wenn man den irre- 

fiihrenden Namen >>Tonschiefer << endlich einmal abschaffte. Merk- 

wiirdigerweise hatte nun der viel zu selten berucksichtigte C. F. Nau- 

mann vor vielen Jahrzehnten bereits diese Verhaltnisse in dem wesent- 

lichsten Punkte erkannt. Er nannte darum alle klastischen Gesteine 

von sehr feinem Korn >>Pelite << und unterschied ganz zutreffend zwischen 

den rein auf mechanischem Wege durch Zerkleinerung entstandenen 

Peliten und den durch chemische Zersetzung gebildeten. Diese letzteren 

nannte er >>dialytische<< oder >>limmatische<< Gesteine2). Zirkel (a. a. 

0. Bd. I, S. 504) scheint mir der einzige Autor zu sein, der in neuerer 

Zeit diese Unterscheidung beniitzte. Und doch hat sie eine ebenso groBe 

theoretische wTie praktische Bedeutung. Demi seine dialytischen Pelite 

entsprechen sehr genau dem, was man mit Recht als >>Ton<< bezeichnet, 

wahrend wir allerdings keinen Namen haben, der die durch mechanische 

Zerkleinerung entstandenen Pelite kennzeichnen wiirde. Ich schlage 

daher vor, fur alle klastischen Gesteine von feinstem Korn, solange ihre 

besondere Beschaffenheit nicht festgestellt ist, wieder den alten, z. Z. 

nur in den Lelirblichern aufgefuhrten NAUMANNschen Namen >>Pelit<< 

1) Uber Feldspatresttone und Allophantone. Monatsber. D. geol. Ges., 1910, 
S. — 122 — usw. 

2) Man vergleiclie z. B. Lehrbuch der Geognosie, Bd. I, S. 723 (Leipzig 1850). 

26* 
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zu gebrauchen, unter den Peliten aber nacb Moglichkeit zwiscben den 

echten durch Zersetznng entstandenen >>Tonen<< (NaumAnns dialytischen 

Peliten) und den durch mechanische Zerreibung entstandenen Gesteins- 

mehlen zu unterscheiden. Und urn fur diese einen kurzen Namen zu 

haben, schlage ich die Bezeichnung >>Alphitit<< von alcpiTOv, das Mehl, 

vor. Hierher diirften also z. B. die meisten glazialen Bandertone, 

sowie die Losse gehoren. Auch die Mergel werden hier zum Teil ein- 

zureihen sein. Entsteht aus Ton oder Alphitit durch Metamorphose 

ein >>Tonschief er<<, so diirfte es zweckmaBig sein, dafiir >>Skleropelit << 

(von axhrjQog hart) zu sagen. Denn Ton enthalt er fast nie. Aber es 

wird sehr schwer festzustellen sein, ob er aus Ton oder aus einem 

Alphitit hervorgegangen ist: und so ist das Bedurfnis nach einem all- 

gemein verwendbaren Namen vorhanden. 

Ich gebe mich nicht der Hoffnung hin, daB meine neuen Definitionen 

rasch durchdringen werden, es sei denn, daB die Herren Kollegen, die 

Lehrbucher herausgeben, sich freundlicherweise der Sache .annehmen 

wollten. Der Feldgeologe liat eine groBe und nicht leicht zu tiber- 

windende Abneigung gegen neue petrographische Namen, auch wo sie 

wohl wirklich notig sind. Dennoch halte ich es fiir wichtig, wenigstens 

den Yersuch zur Verbesserung der z. T. sehr veralteten und unscharfen 

Sedimentnamen zu machen; und soviel erscheint mir sicher, daB die hier 

vorgeschlagenen Definitionen von Ton, Alphitit, Skleropelit, Grau- 

wacke und Arkose, weil sie sich im wesentlichen auf die Genesis der 

betreffenden Gesteine stiitzen, klarer und leichter zu behalten sind als 

rein beschreibende, und daB sie auBerdem das Verstandnis der physi- 

kalischen und gelegentlich sogar der allgemein klimatischen Umstande 

bei der Bildung der Gesteine erleichtern. AVer bei »Arkose << an ein nur 

schwach transportiertes klastisches Material denkt, ist sofort 

geneigt, die klimatische oder topographische Ursache des Fehlens eines 

weiten Transportes zu erforschen. Fiir wen »Arkose« nur ein »Quarz- 

ghmmerfeldspatsandstein << ist, braucht iiberkaupt garnicht iiber ihre 

Bildungsbedingungen nachzudenken. 

Die beistehende Figur zeigt schematise!! die topographische Anord- 

nung der Bildungsgebiete der einzelnen hier besprochenen Gesteine. 
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