
Der Lohrberg im Siebengebirge.
Ein Beitrag

zum Bewegungsmechaiiismus vulkanischer Quellkuppen.
(V u lk a n s tu d ie n  II.)

V on H. Scholtz.

(M it 5 T e x tfig u r e n .)

E in  g ro ß er  T e il der T r a c liy tk e g e l d es S ic b e n g e b ir g e s  r e ih t  
s ic h  p e r ls c h n u r a r t ig  a u f e in e r  W S W -O N O -L in ie  au f, e in er  E ru p 
t io n ssp a lte , d ie  v ie l le ic h t  d em  S tr e ic h e n  d es d e v o n is c h e n  U n te r 
g r u n d e s  fo lg t.

D er b e k a n n te  D r a c h e n fe ls  b ild e t d en  am  w e ite s te n  im  SW  
g e le g e n e n  D u r c h b r u c h sk e g e l a u f d ie ser  S p a lte , d ie  s ic h  a n  ih r e m  
N O -E n d e n o c h m a ls  l in se n fö r m ig  zu r  P e r le n h a r d t v erb re ite t . 
Z w isc h e n  b e id e n  l ie g e n  e in e  g a n z e  R e ih e  g rö ß erer  u n d  k le in e r e r  
D u rch b rü ch e , v o n  d e n e n  der L o h rb erg  a lle  an  G röße u n d  M asse  
d er  g e fö r d e r te n  T r a c h y tsc h m e lz e  b e i w e ite m  ü b er tr ifft .

E r g a lt  la n g e  a ls  B e is p ie l  e in e s  V u lk a n s  m it T u ffm a n te l  
u n d  e in e m  m it L a v a  g e fü l lte n  K rater, ln  d en  A u fs c h lü s s e n  am  
N a sse p la tz  fä l lt  n ä m lic h  d ie  G ren z flä ch e  z w isc h e n  T u ff u n d  
L a v a , — n a c h  der a lte n  A u ffa s s u n g  der „ K ra terra n d “ —  m it  
e tw a  35° u n t e r  d ie  L ava . Z w isc h e n  b e id e  s c h a lte t  s ic h  n o ch  
e in e  e ig e n a r t ig e  G ren zb recc ie  e in . D iese  w u rd e  d e m e n tsp r e c h e n d  
v o n  L a sp e y r e s  a ls  e in  b eso n d erer , v o r  der L a v a fü llu n g  g e fö r d e r 
te r  T u ff („ G ren ztu ff“) g e d e u t e t J).

E in e  g e n a u e  te k to n isc h e  A u fn a h m e  d es g ro ß en  B r u c h e s  
a m  N a sse p la tz  u n d  e in ig e r  b e n a ch b a r ter  k le in e r e r  A u fsc h lü s se  
je d o c h  k o n n te  fü r  d en  L o h rb erg  d en  N a c h w e is  erb r in g en , daß  
w ir  a u c h  h ie r  e in e  Q u e llk u p p e  v o r  u n s  h a b en , d ie  s ic h  v o n  der  
d es D r a c h e n fe ls  w o h l n u r  d u rch  d ie  Größe u n te r s c h e id e t  (s. 
oben). D a b e i e r w ie s  s ic h  der so g e n a n n te  ,,G ren z tu ff“ a ls  e in e  
R e ib u n g sb r e c c ie , e n ts ta n d e n  z w isc h e n  der a u f- u n d  ü b e r q u e lle n -  
d en  S c h m e lz m a ss e  u n d  d em  n a c h  d en  S e ite n  a b g e d r ä n g te n  T u ff, 
u n d  zw a r  w e s e n t l ic h  a u s  d em  M a ter ia l der S c h m e lz e . E s em p - 1

1) Vgl. Laspeyres  „Das Siebengebirge am Rhein“, Bonn 1901, sowie 
0. Wilckens „Geologie der Umgebung von Bonn“, Berlin 1927.
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f ie h lt  s ic h  d a h er  d ie  ir r tü m lic h e  B e z e ic h n u n g  „ G ren z tu ff“ k ü n f
t ig  e tw a  d u rch  „R a n clb recc ie“ zu  e r s e t z e n 2).

In  d em  s c h m a le n  E in sc h n it t , der v o m  N a sse p la tz  in  den 
H a u p tb ru ch  fü h rt, i s t  e in  se h r  grober, fa s t  u n g e sc h ic h te te r  Tuff, 
der so g e n a n n te  „ E in s ie d e ltu ff“ a u fg e s c h lo s s e n . D ie se  besondere  
A u sb ild u n g  d es T r a c h y ttu ffe s  is t  le d ig lic h  a u f d ie  n ä h e r e  U m 

g e b u n g  d es L ohr
b erg esb esch rä n k t.
D em  A u f q u ellen  
der L a v a m a ssen  
g in g  a lso  a u g en 
sc h e in lic h  eint' 
E x p lo s io n  voraus, 
die e in e n  Z u fu h r
k a n a l a u ssp r e n g 
te u n d  d ie se n  lo 
k a le n  T u ff för
derte. Ih m  sc h a l

e t  te n  s ic h  nach  
in n e n  zu  e in ig e  

^ fe in k ö r n ig e  d u n k 
le  u n d  h e lle  La
g en  e in , a u f die 
d a n n  n o ch m a ls  
grob er T u ff folgt 
(F ig . 1). D er T uff 
s te ig t , so w e it  m an  
S c h ic h tu n g  in 
g ro b en  L agen  
ü b e r h a u p t fe s t
s t e l le n  k a n n , m it 
d u r c h sc h n itt l ic h  

40— 60° g e g e n  den 
T ra ch y t an. Dicht 

a m  T ra ch y t r ic h te t s ic h  d ie  S c h ic h tu n g , e r k e n n b a r  a n  d en  fe in 
k ö r n ig e n  E in sc h a ltu n g e n , n o ch  s te ile r  au f, w ir d  sch ließ lich  
ü b erk ip p t u n d  le g t  s ic h  an  e in e  d u n k le , to n ig e  S c h m ie r z o n e  an. 
a u f der a u g e n s c h e in lic h  B e w e g u n g e n  s ta ttg e fu n d e n  h a b en . Der 
T u ff e r sc h e in t  a lso  d e u tlic h  n a c h  ob en  g e sc h le p p t.

F ig. 1.

2) Analog dem „Randgneis“ bei Tiefengesteinen, der . ähnlichen me
chanischen Vorgängen seine Entstehung verdankt. Vgl. H. C l o o s  „Bau 
und Bewegung...“ Fortschr. d. Geol. u. Paläont. Bd. 7, H. 21, S. 245ff.



B ei d ie ser  H o c h sc h le p p u n g  w u r d e n  d ie  fe in k ö r n ig e n  E in 
sc h a ltu n g e n  in  P la t te n  zerb ro ch en  u n d  d ie se  g e se tz m ä ß ig  g e 
g e n e in a n d e r  v ersch o b en .

D iese  V e r sc h ie b u n g e n , d ie  n u r  sc h w e r  a n  e in ig e n  d u n k le n  
E in la g e r u n g e n  k e n n t l ic h  w erd en , e r fo lg e n  sä m tlic h  im  Sinne* 
der H o c h sc h le p p u n g , s t e i 
len  a lso  A u fsc h ie b u n g e n  
dar, p a r a lle l  der d u n k le n  
S ch m ierzo n e , an  d ie  d as  
g a n ze  T u ffp a k e t  a n b ie g t  
(Fig. 2 u n d  1).

l ie b e r  d ie se r  d u n k le n  
S ch m ierzo n e  fo lg t d a n n  
der o b en  g e n a n n te  „G ren z
tu ff“. A u ch  er w ir d  v o n  

m e h r e r e n  d u n k le n  
S c h m ie r z o n e n  d u rch setz t.
Er b e ste h t fa s t  a u s n a h m s 
los a u s  fe in s te m  T ra ch y t-  
zerre ib se l m it  z a h lr e ic h e n  
u n r e g e l m ä ß ig  v e r te i lte n  
gro ß en  u n d  k le in e n  e c k i
g en  T r a c h y ts tü c k e n . N u r  
an  se in e r  B a s is  f in d e t s ich  
g e le g e n t lic h  M a ter ia l a u s  
dem  T u ff e in g e a r h e ite t .
D e  r T r a c h y t  d e  r 

B r e c c i e g l e i c h t  
v ö l l i g  d e m  d a r ü b e r  
a n s t e h e n d e n  L o h r -  
b e r g t  r a c h y t ,  i n  d e n  
e r  a l l m ä h l i c h  ü b e  r- 
g e h  t 3).

D er T ra ch y t se lb st  is t  
in  d e u tlic h e  S ä u le n  a b g e 
so n d ert, d ie  a u f d em  e tw a  
OW v e r la u fe n d e n  K o n ta k t Fig- 2.
g e g e n  d en  G ren ztu ff b ezw . der z w is c h e n g e s c h a lte te n  ton igen- 
B e w e g u n g s f lä c h e  se n k r e c h t s te h e n . (F ig . 3.)

3) Vgl. L aspeyres „Das Siebengebirge“ a. a. 0. S. 116: An der 
Grenze zwischen Durchbruchsgestein und durchbrochenem Gestein findet 
sich häufig ein Trümmergestein, das teils aus jenem, teils aus diesem 
besteht und zwar immer so, daß die Trümmer des Durchbruchsgesteins mit 
Annäherung an dasselbe an Menge und Größe zunehmen.



N a ch  in n e n  zu  v e r sc h w in d e n  d ie  S ä u le n  u n d  m a ch en  eim.,. 
g ro b en  Z e r k lü ftu n g  P la tz . N a h e  d em  K o n ta k t w erd en  sie  v 0ll 
e in e r  a llm ä h lic h  w e ite r  w e r d e n d e n  P lä t tu n g  g e sc h n itte n .

W ie  am  D r a c h e n fe ls 4) s in d  a u c h  h ie r  d ie  za h lr e ic h e n , aber 
v ie l  k le in e r e n  F e ld s p a t tä fe lc h e n  in  F lie ß e b e n e n  angeordnet 
S ie  fo lg e n  n a h e  d em  K o n ta k t u n g e fä h r  der P lä t tu n g  u nd  fallen  
m it 30— 35° n a c h  S e in , s t e l le n  s ic h  ab er n a c h  in n e n  (Süden  
u n d  o b en  zu  r a sch  ste ile r . A n  der S ü d w a n d  d es B ru ch es  stehen  
s ie  se n k r e c h t od er fa l le n  b e r e its  m it  85— 80, 75 ja  so g a r  00° nach 
N o rd en ! (F ig . 3).

D e r  V e r l a u f  d e r  F l i e ß k u r v e n ,  der a m  D rach en fels  
n u r  a u s  der V e r b in d u n g  der E in z e lm e ssu n g e n  im  P ro fil g e 
w o n n e n  w e r d e n  k o n n te , l ä ß t  s i c h  a l s o  h i e r  d i r e k t  a m  
S t e i n  b r u  c h v e r f o l g e n .  I h r e  A n o r d n u n g  e n t 
s p r i c h t  d u r c h a u s  d e r j e n i g e n  a m  E s e 1 s w e g 
( D r a c h e n f e l s )  i n  d e r  Z o n e  d e r  r a n  d l i e h e n  l i e b e r -  
q u  e 11 u  n  g. S ie  se tz t  e in e  v e r h ä ltn is m ä ß ig  groß e Z ähigkeit 
der S c h m e lz e  v o r a u s  u n d  w id e r sp r ic h t  a lso  der V o r s te llu n g  eines 
la v a e r fü ll te n  K ra ters. V ie lm e h r  d ü r fen  w ir  tro tz  der w en igen  
A u fsc h lü s se  a n n e h m e n , daß d a s P a r a lle lg e fü g e  s ic h  a u ch  im 
L oh rb erg  zu  e in e r  d em  D r a c h e n fe ls  ä h n lic h e n , w e n n  a u ch  v ie l
le ic h t  n ic h t  so r e g e lm ä ß ig  g e fo r m te n  Q u e llk u p p e  zu sa m m en 
sc h lie ß t.

4) Hans  u. Er ns t  Cloos:  Die Quellkuppe des Drachenfels am Rhein. 
Ztschr. f. Vulkanol. 1927, Bei. XL



Bremen
Zone.

Trachyt*.

D ie se r  D e u tu n g  fü g e n  s ic h  n u n  a lle  b ish e r  g e m a c h te n  B e 
o b a c h tu n g e n  h a r m o n isc h  e in : D ie  a u f- u n d  ü b erq u e llen c le  zä h e  
S c h m e lz m a ss e  d rä n g t d ie  v o r h a n d e n e n  G este in e  (T u ffm a n te l)  
a u fw ä r ts  u n d  se itw ä r ts  ab. D er T u ff w ir d  in fo lg e d e s s e n  h o c h 
g e sc h le p p t. D ab ei w e r d e n  se in e  fe in k ö r n ig e n  E in la g e r u n g e n  
in  S c h o lle n  zerb ro ch en  u n d  d ie se  ü b e r e in a n d e r  w e g g e sc h o b e n , 
im m e r  im  S in n e  der sc h r ä g  n a c h  a u ß e n  g e r ic h te te n  B e w e g u n g  
der e m p o r q u e lle n d e n  S ch m elze .

D a s N a c h d r ä n 
g en  im m e r  n e u e r  
T r a c h y tla v a  a u s  der  
T ie fe  v e r g r ö ß e r t  
W a n d  d r u c k ' u n d  

W a n d r e ib u n g  
s c h lie ß lic h  so  seh r ,
-daß a u c h  d ie  b e 
r e its  . ra n d lic h  im  
E r sta r r e n  b e g r if fe n e  
od er  eb en  sch o n  er
s ta rrte  S c h m e lz e  ze r 
d rü ck t, zu  e in e r  
B recc ie  z e rr ieb en  
u n d  a m  K o n ta k t  
h o c h g e sc h ü r ft  w ir d  

•(Die B re e c ie n z o n e  
v e r b r e ite r t s ic h  —  
der B e w e g u n g  der  

a u fq u e lle n d e n  
S c h m e lz e  e n ts p r e 
c h e n d  —  n a ch  ob en -  
a u ß en , w ä h r e n d  sie  
n a c h  u n te n  zu  
sc h m ä le r  w ird ).

S c h lie ß lic h  k o n 
z e n tr ie r t  s ic h  d ie  
g a n z e  B e w e g u n g  a u f e in z e ln e  F lä c h e n  oder Z o n en  v o n  F lä c h e n , 
die  zu  S c h m ie r z o n e n  a u sg e a r b e ite t  w erd en . S ie  tr e te n  b e so n d e r s  
•an d en  G ren zen  v e r sc h ie d e n  m o b ile r  P a k e te  a u f, a lso  e in m a l  
—  w e n ig e r  a u sg e p r ä g t  —  z w isc h e n  B r e c c ie  u n d  T r a c h y tm a sse  
u n d  in n e r h a lb  der B recc ie , d a n n  ab er v o r  a lle m  z w isc h e n  
B r e c c ie  u n d  d em  g ro b en , fü r  D if fe r e n t ia lb e w e g u n g e n  w e n ig  
g e e ig n e te n  T u ff.

A lle  B e w e g u n g e n  aber g e h e n  a u f e i n e  B e w e g u n g  zu rü ck , 
a u f  d ie  D e h n u n g  der S c h m e lz e  h e im  A u f- u n d  U e b e r q u e lle n

Fig. 4.



u n ter  T u ffb ed eck u n g . — F ig . 4 g ib t d en  M e c h a n ism u s  d ieser  
B e w e g u n g  w ied er .

M it d er  fo r tsc h r e ite n d e n  E r sta r r u n g  h ö r t d ie  B ew eg u n g  
a llm ä h lic h  auf. D er T r a c h y t z e r sp r in g t  a n  ty p isc h e n  K o n tra k 
t io n sk lü f te n , b ild e t P la t te n  u n d  S ä u le n  n a h e  a m  K o n ta k t, die 
n a c h  in n e n  zu  v o n  e in e r  u n r e g e lm ä ß ig e n  K lü ftu n g  ab gelöst  
w erd en .

E in e n  „ G ren ztu ff“, ä h n lic h  d em  d es L o h rb erg es, besch reib t 
L a s p e y r e s  a u ch  v o m  A n d e  s i t  d e s  S t e n z e i b e r g e s 5). 
D ie e n tsc h e id e n d e  S te l le  is t  in  e in e m  sc h m a le n  E in sc h n itt  am  
SO -E n d e d es B e r g e s  a u fg e s c h lo s s e n  (F ig . 5). D ort tr if f t  m an  

N W .

v o n  SO k o m m e n d  z u n ä c h s t  a u f h e lle n , f la c h lie g e n d e n  Trachyt - 
tu ff, im  d em  fe in e  u n d  grob e L a g en  m ite in a n d e r  w ech se ln . Mit 
A n n ä h e r u n g  an  d en  A n d e s it  r ic h te t  s ic h  der T u ff rasch  auf. er
s c h e in t  g le ic h z e it ig  rot g e fä rb t u n d  v e r fe s t ig t , augen sch ein lich  
k o n ta k tm e ta m o r p h  v erä n d er t. E s fo lg t  e in  sch m a ler  Streifen 
a u s fe s tz u sa m m e n g e b a c k e n e m  T r a c h y ttu ff  u nd  gelegentlichen 
B ro ck en  v o n  A n d e s it  („ G ren ztu ff“ b e i L ajspeyres), an  den mit 
u n sc h a r fe r  G renze der A n d e s it  d irek t a n sc h lie ß t. Der „Grenz
tu f f“ is t  a lso  h ie r  a ls  T rü m m erzo n e  z w isc h e n  der aktiv empoi-

5) Anders steht es mit den Grenztuffen bei Basalten, die meistens 
einen normalen Basalttuff darstellen auf der Grenze zwischen Basaltlava 
und umgebendem älteren Trachyttuff. Hier ist ihre Entstehung, soweit 
der Magmaförderung eine Explosion vorausgegangen ist, mechanisch klai 
und verständlich.



steigenden Schmelze und dem ländlich mitgeschleppten und 
kontaktmetamorph veränderten Trachyttuff aufzufassen. Die 
Laspeyres'sche Deutung stößt mechanisch auf die gleichen 
Schwierigkeiten wie am Lohrberg. (Solche ländlichen Trüm- 
merzonen scheinen viel häufiger zu sein als allgemein bekannt 
ist. Ich fand sie auch bei Basaltschloten).

Die (irenze Andesit-Tuff fällt in unserem Aufschluß mit 
50—55° nach SO ein, also u n t e r  den Tuff, den die Schmelze 
bei ihrer Hochwölbung nur etwas aufgerichtet hat. Dem Ver
lauf der Kontaktfläche -entsprechend bilden die groben Säulen 
und „Umläufer“ im SO-Teil des Stenzeibergbruches einen Halb- 
l'acher.

Parallel zur Kontaktfläche ist im Andesit ein gutes Fließ- 
Gefüge ausgebildet, das sich auch noch auf der ganzen Ostseite 
beobachten läßt, wo es gleichfalls deutlich nach außen fällt.

Im Westen und Norden ist eine entsprechende Abbiegung 
des Paralielgefüges nicht zu beobachten. Im Westen scheint ein 
flacheres Einfallen nach Osten, im Norden und Nordosten ein 
steileres nach Süden bezw. Südwesten vorzuherrschen. Syste
matische Untersuchungen liegen noch nicht vor. Auch sind 
die Beobachtungen z. T. schwierig, da deutliches Parallelgefüge 
nur in Kontaktnähe ausgebildet ist, nach innen aber bald ver
schwindet oder doch unscharf wird.

Im Gegensatz zum Lohrberg ist beim Stenzeiberg dem Auf
dringen der Andesit schmelze wohl keine Explosion mit Tuff- 
förderung vorausgegangen. Möglicherweise haben wir hier nur 
eine blasenförmige Erweiterung des breiten NW-SO streichen
den Andesitganges vor uns, der über die Rosenau auf den Lohr
berg verläuft.

Zusammenfassung.

1. Durch, eine erneute Aufnahme des Lohrberges konnte 
♦ler Nachweis erbracht werden, daß er ebenso wie der Drachen- 
i'ols eine Trachytquellkuppe ist,

2. ln den Brüchen am Nasseplatz ist seine nördliche Ueber- 
«imdlungszone aufgeschlossen.

3. Dem Aufquellen der Schmelze ging eine Explosion vor
aus, die den Zufuhrkanal schuf und den groben „Einsiedeltuff1' 
förderte.

4. Dieser Tuff ist beim Ueberquellen der Schmelze auf ge
richtet, hochgeschleppt, überkippt und z. T. in einzelnen Platten 
*» herein and er geschoben worden.



5. Zwischen Tuff und Schmelze wurden im Verlauf der 
Trachytförderung randliche Teile zu einer Randbreccie zer
mahlen.

6. Alle Einzelbewegungen gehen auf eine Grundbewegung 
zurück, auf die Dehnung der Schmelze ])eim Auf- und lieber- 
quellen unter Tuffbedeckung.

7. Damit fallt die alte Auffassung von I, a s p c y r e s, die im 
Lohrberg die Reste eines mit Lava gefüllten Kraters sah und 
die Randbreccie als „Grenzstoff'1 deutete.

8. Auch der Stenzeiberg (Andesit) besitzt sehr wahrschein
lich Quellkuppennatur. Sein „Grenztuff'1 entspricht etwa der 
Randbreccie des Lohrberges; das Nebengestein (Trachyttuff) ist 
auch hier am Kontakt deutlich aufgerichtet.

N a c h tr a g .

im Sommer 19^9 lernte ich auf einer Exkursion durch die- 
Vulkangebiete der Auvergne prächtige Beispiele für Spalten
eruptionen kennen. In den Chaînes des Puys sind die meisten 
Aschenkegel mehr oder weniger gradlinig auf Spalten auf ge
reiht 6). Im Cantalgebiet ist eine solche Eruptionsspalte selbst 
als Phonolithgang mit gelegentlich aufsitzenden mächtigen 
Phonolithqucllkuppen — prachtvoll von der. Verwitterung her
auspräpariert — kilometerweit zu verfolgen.

Schließlich glaube ich im Puy de Dôme das vergrößerte 
Gegenbeispiel zur Lohrbergquellkuppe gefunden zu haben. Der 
steil auf steigende Trachytdom wird von einer breiten Breccicn- 
zone umgeben (brèche d’écroulement), eingeschaltet zwischen 
Tuff und Trachyt bezw. Domit. Sie unterscheidet sich von der 
Randbreccie des Lohrberges eigentlich nur durch ihre Mächtig
keit. und die bedeutende Größe einzelner Trachytblöcke. Die 
meisten zeigen deutliches Parallelgefüge, wohl ein Zeichen da
für, daß sie tatsächlich aus der R a n d z o n e  des Trachytdomes 
stammen. Parallelgefüge, und zwar in mehr oder weniger 
flacher Lagerung, zeigen auch einige am Gipfel anstehende 
Felsen. Es ist aber hier nicht so ausgeprägt, wie in den Blöcken 
der Breccie.

Die Brcccicnzone enthält auch am Puy de Dôme w i e in 
der französischen Literatur besonders hervorgehoben wird, k e i n

6) Dio einzelnen Spalten scheinen gestaffelt angeordnet zu sein und 
zwar so, daß die Gesamtrichtung der Chaînes des Puys zwar NS-lieh ver
läuft, die einzelnen Spalten jedoch NNO-SSW streichen. (Vgl. auch Ph. 
Glangeaud,  Bulletin Carte géologique de la France Nr. 135, Tome XXII 
p. 35).



M ateria l a u s  d em  U n terg ru n d . S ie  so ll t e i ls  a u s  d em  S c h u tt  
des la n g s a m  e m p o r w a c b se n d e n  T r a c h y tp fr o p fe n s , t e i ls  d u rch  
g e le g e n t lic h e  E x p lo s io n e n  e n ts ta n d e n  se in . M ir s c h e in t  jed o ch , 
daß der V e r g le ic h  m it d em  M ont P e lé e  (L acro ix ) in  m e h r  a ls  
einer H in s ic h t  n ic h t  seh r  g lü c k lic h  is t  u n d  d ie  B e o b a c h tu n g s 
ta tsa c h e n  s ic h  e in fa c h e r  u n d  u n g e z w u n g e n e r  e r k lä r e n  la s se n ,  
w en n  m a n  e in e  g e w a lt ig e  S c h m e lz a u fb lä h u n g  u n te r  T u ffb e 
d eck u n g  a n n im m t, e tw a  im  S in n e  der Q u e llk u p p e n  d es D r a c h e n 
fels u n d  L o h rh erg es  im  S ieb en g eb irg e .. D ie „ b rèch e d ’é c r o u le 
m e n t“ w ü rd e  d a n n  der R a n d b recc ie  h e im  L o h rb erg  en tsp rech en .

L e id er  s ta n d  m ir  zu  e in er  g e n a u e r e n  xU ufnahm e n ic h t  d ie  
n ö tig e  Z eit zu r  V er fü g u n g . E in  k u r z e r  B e r ic h t  ü b er  e in ig e  E x-  
lv u rs io n sb eo b a ch tu n g en  a u s  der A u v e r g n e  e r sc h e in t  an  a n d e r e r  
S te lle .
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