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Protokoll der Sitzung vom 4. Januar 1911.

Yorsitzender : Herr BranCA.

Der Yorsitzende eroffnet die Sitzung und erteilt dem
Schriftfiilirer das Wort zur Yerlesung des Protokolls der

letzten Sitzung. Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.

Der Gesellschaft wiinschen als Mitglieder beizutreten

:

Herr stud. rer. nat. KARL HuMMEL, Karlsruhe (Baden),

Biefstahlstr. 10, z. Z. Freiburg i. B., Geologisches

Institut, vorgeschlagen durch die Herren GroSCH,
V. BUBNOFF und ClOOS.

Herr cand. geol. Friedrich SchuH, Niirnberg, Len-

bachstr. 17, z. Z. Freiburg i. B., Geologisches Institut,

vorgeschlagen durch die Herren GrosCH, Kemmer-
LING und VON BUBNOFF.

Herr Bergreferendar Penner, Berlin N 4, Invalidenstr. 44,

Yorgeschlagen durch die Herren VON KOENEN, Bey-
SCHLAG und KrUSCH. /"^^^^^^ ^^^^

Herr Dr. L. Henniges, in Berlin-Friedenau, vorgeschla,^'"^^

durch die Herren Harbort, Pauff und Scheib;

Der Yorsitzende legt die eingegangenen Druckschriften

Herr WAHNSCHAFFE nahm zunachst das "Wort zu

einer Pichtigstellung der Auffassungen iiber die tektoni-

schen SchichtenstOrungen auf Riigen.

In der Sitzung unserer Gesellschaft vom 2. November 1910

sprach Herr Jaekel iiber ein diluviales Bruchsystem in Nord-

deutschland, wobei er besonders auf die Storungen an der

Steilkiiste von Piigen zwischen Sai3nitz und Stubbenkammer
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naher einging. Dieser Yortrag ist jetzt in erweiterter Form
in diesen Monatsbericliten 1910, Nr. 11 erschienen, und es

ist dabei auch die vorhandene Literatur angefiihrt worden.

Der Umstand nun, dafi Herr Jaekel meine Ansichten iiber

die Storungen in der Rugenschen Kreide in unrichtiger "Weise

zur Darstellung bringt, notigt mich, seine Ausfiihrungen richtig-

zustellen.

Herr Jaekel schreibt S. 605 beziiglich der Storungen

auf Riigen:

„Ein Teil der Autoren, wie v. HaGENOW, Boll, t.Koenen,
RUD. und Herm. Credner nahmen im wesentlichen tektonische

Ursacben zur Erklarung der Storungen an, wabrend diese von

JoHNSTRUP, Berendt, Wahnschaffe, Geikie, Philippi und

anderen wesentlicb auf den Eisdruck zuriickgefiibrt werden,

oder nocb andere, wie CoHEN, Deecke, BaltzeR, fiir eine

Kombination beider Faktoren eintraten."

Ferner heifit es S.

„Icb babe den Eindruck, daB die bier Yorgetragenen An-

scbauungen, die sicb mit den Spezialbeobachtungen so yieler

bervorragender Geologen decken, langst Gemeingut der nord-

deutscben Geologie waren, wenn nicbt zufallig die klarsten

Profile in Biigen gerade zuletzt durcb E. Philippi ganz als

Eisdruckwirkungen gedeutet worden wiiren, und wenn nicbt

der maBgebende Geologe Norddeutscblands, Fel. WahnSCHAFFE,
in seiner Geologie unseres Flacblandes in alien diesbeziiglicben

Streitfragen die Entscbeidung Yon den tektoniscben Problemen

auf die Frage des Eisdruckes abgelenkt batte."

Demgegeniiber mocbte icb nur zwei Satze aus der 3. Auf-

lage meiner „0b erf 1 acb engestaltung des norddeutscben
Flacblandes" (1909) zitieren, die icb niederscbrieb, nacbdem
icb zu Pfingsten 1908 die Profile an der Steilkiiste der Halb-

insel Jasmund Yon neuem besicbtigt und dabei wiederum die

feste IJberzeugung gewonnen batte, da6 es sicb bier um tek-

toniscbe Storungen der letzten Interglazialz eit bandele.

In dem Kapitel liber Jiingere tektoniscbe Scbicbten-
storungen ist S. 78 zu lesen:

„Nacb ibm (Philippi) fand das Inlandeis an der Kreide

und dem ibm aufgelagerten alteren Diluvium ein erbeblicbes

Hindernis. Es soil daber wie ein Keil gewirkt, von der

Kreide einzelne Scbollen losgerissen, vor sicb bergescboben und
in sudwarts geneigten Unterscbiebungen eine Eiripressung

des Diluviums unter die bangende Kreide bewirkt baben.

Eine derartige, sicb regelmafiig wiederbolende Unterscbiebung

«iner Beibe dislozierter Kreidescbuppen samt dem ibnen kon-



kordant auflagerndeD Diluyium durch den seitlichen Druck
des Inlandeises erschien mir jedoch trotz der zuversichtliclien

Darlegungen PniLTPris schwer yerstandlich ; denn nach meiner

Ansiclit muBten die Lagerungsverhaltnisse soldier yor dem
Eisrande hergeschobenen und scliliefilich in die Kreide wieder

eingepreBten Kreide- und Diluyialschollen yiel imregelmaBiger

sein, als sie in Wirklichkeit sind. DeeCKE hat sich bereits

in seiner Geologie yon Poramern (S. 288) gegen die Annabme
yon Unterschiebungen gewendet, die mecbanisch erst nocb zu

erklaren sein wiirden."

Ferner beifit es daselbst S. 79:

„An der Rabenklinte siidlicb yon den Wissower Klinten

ist das dreiteilige Diluyium, wie die beigefiigte Fig. 2 zeigt,

sebr gut aufgescblossen. Es liegt konkordant auf der liegen-

den Kreide, wabrend die bangende wiederum aufgewolbte

Feuersteinzonen zeigt. Icb balte dies fiir Scbleppungserscbei-

nungen, nicbt wie Philippi fiir einen Beweis yon glazialer

Unterscbiebung. Der obere Gescbiebemergel scbneidet die

bangende Kreide diskordant ab und lafit bierdurcb wieder

erkennen, dai3 die Yerwerfungen der Riigenscben Kreide zur

Interglazialzeit erfolgt sein miissen."

Im Anscblui3 bieran sei es mir nocb gestattet, iiber die

Altersb estimmung der Riigenscben Dislokationen einige

Worte binzuzufugen. Bereits 1886 batte VON KOENEN ibre

tektoniscbe Natur beryorgeboben und fafite sie mit den anderen

yon ibm bescbriebenen Dislokationen im nordwestlicben Deutscb-

land als „postglazial" auf, weil er auf den boberen Kreide-

felsen Biigens kein oberes Diluyium anerkennen wollte. Bei

Oelegenbeit der Exkursion der Greifswalder Geologenyersamm-
lung nacb Riigen im August 1889 macbte icb jedocb auf

Grund meiner friiberen Beobacbtungen yon 1882 darauf auf-

merksam, da6 die tektoniscben Storungen yon dem oberen

Gescbiebemergel diskordant uberlagert werden, also alter als

dieser, aber jiinger als die gemeinsam mit der Kreide yer-

worfenen unteren Diluyialscbicbten sein miifiten und daber in

die Mitte der Diluyialperiode zu setzen seien, worauf aucb

H. Gredner in seinem Bericbte zustimmend bingewiesen bat

(diese Zeitscbr. 1889, S. 368). Die jetzt allgemein giiltige

Bestimmung der Riigenscben tektoniscben Storungen als inter-

glazial gebt daber auf meine Beobacbtungen und Darlegungen

zurlick. (Vergl. V. KOENEN, diese Zeitscbr. 1890, S. 58—61.)
Mit den Ansicbten Jaekels iiber die Bedeutung yieler

yon mir fiir glazial gebaltenen Scbicbtenstorungen in Nord-

deutscbland kann icb micb augenblicklicb nicbt auseinander-
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setzen. Ob die groBen tektonischen Storungen in Norddeutsch-

land wirklich durchweg interglazial sind, wie Jaekel anzu-

nehmen geneigt ist, muB erst noch durch eingehende Kritik

iind tatsachliche Beweise klargelegt werden.

Herr GAGEL fiihrte im AnschluB daran folgendes aus:

Im Anschlufi an die vorhergehenden Ausfiihrungen von

Herrn Geheimrat WahnSCHAFFE mochte ich mit einigen Worten
darauf hinweisen, daB auch unter den anderen „norddeutsclien

Geologen" schon seit selir langer Zeit sehr ahnliche Anschau-

ungen vertreten sind, wie sie Herr Jaekel jetzt — mit mii3-

billigenden Bemerkungen gegen die „norddeutschen Geologen" —
als etwas Neues hinstellen mochte.

Mein yerstorbener Kollege BeuSHAUSEN hat, ebenso "wie

ich (und G. Mullek), seit 1891, seit wir zusammen die Profile

Riigens gesehen haben, stets in den gar nicht so seltenen

Diskussionen iiber diesen Gegenstand den Standpunkt yer-

treten, daB es nicht glaziale, sondern tektonische, zur letzten

Intergl azial zeit erfolgte Storungen wareo, die auf Riigen

sichtbar sind, und die also wahrscheinlich auch anderswo im
Diluvium das altere Gebirge iiber die Diluvialschichten ge-

bracht batten.

Auch literarisch ist dieser Standpunkt von uns schon seit

langem vertreten, nicht nur von G. MuLLER, dessen wesent-
lichste Beweispunkte zu dieser Frage^) Herr JAEKEL nicht

erwahnt, sondern auch von Krause, Maas und mir^), was Herr

Jaekel iiberhaupt gar nicht erwahnt, und von HOLZAPFEL
und meinen im Rheinland arbeitenden Kollegen, die nur

ganz nebenher als „verschiedene Geologen" zitiert werden,

trotzdem hier ebenfalls die deutlichsten Beweise^) fiir die von

Herrn Jaekel vertretene Ansicht geliefert sind.

^) G. Muller: Zur Altersfrage der N—S-Storungen in der Kreide
von Liineburg. Jahrb. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. 1900, S. 1— 6.

2) C. Gagel Z.B.: Diese Zeitschr. 1905, S. 165 a. 270. Jahrb. d. Kgl.

PreuB. Geol. Landesanst. 1905, XXVI, S. 252; 1906, XXVII, S. 406;

1910, 31, Teil 1, H. 1, S. 206-207. Besonders an letzter Stelle habe
ich meine diesbezuglichen Ansicliten mit alter wiinschenswerten Scharfe

formuliert. G. MaaS: Diese Zeitschr. 1901, 63, H. 4, S. 107 vorletzter

und letzter Absatz, besonders Zeile 3—7 von unten.

P. G. Krause: tiber Dilavium, Tertiar, Kreide und Jura in der
Heilsberger Tief bohrung. Jahrb. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. 1908,
XXIX, H. 2, S. 191-192.

2) AuBer E. Holzapfel: Beobachtungen im Diluvium der Gegend
von Aachen. Jahrb. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. 1903, XXIV
S. 491— 95; besonders
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Da6 ich selbst diesen Standpunkt gegeniiber den Herren

Yom geologischen Universitats-Institut in Berlin, speziell gegen

PhilIPPI, mit aller Scharfe ^und allem denkbaren Nachdruck
vertreten und dabei besonders auf das analoge Beispiel Sylts

bingewiesen babe, gebt scbon aus den Angaben . PniLlPPis

in dessen Arbeit hervor (S. 47—48 des Separatabdrucks, 214
der Z. f. G.) und daraus, daB dieser auf meine wiederholten

Hinweise von der Unmoglichkeit eines glazialen Scbubes

wegen der Schubrichtung den Begriff der „Unterschiebungen"
konstruierte, um seine Auffassung zu retten.

DaB die sicber vorbandenen glazialen Storungen erst die

Folge der groBartigen tektoniscben, interglazialen Storungen

sind bzw. erst durcb sie ermoglicbt wurden, ist — wegen
der wurzellos im jungen DiluYium scbwimmenden Tertiar-

P. G. Krause: Tiber einen fossilfiihrenden Horizont im Haupt-
terrassendiluvium des Niederrheins. Ebendal909, XXX, H.l, S.92ff.; und

G. Fliegel: Zur Kenntois von Tertiar und Diluvium zwischen
Niederrheiu und Eifel. Ebenda 1904, XXV; ferner

W. Wolff: Zur Kenntnis von Tertiar und Diluvium am Jvlieder-

rhein. Ebenda, S. 552.

A. QuAAS: Zur Geologie des Nordrandes der Eifel und des west-

lichen Teiles der niederrheinischen Bucht. Ebenda 1907, S. 1006—11.
G. Fliegel: Das linksrheinische Vorgebirge. Diese Zeitschr. 1906,

58, S. 295-298.
P. Kruscii und W. Wunstorf: Das Steinkohlengebiet NO der

Rur. „Gluckauf-' 1907, 43.

G. Fliegel: Rheindiluvium und Inlandeis. Verhandl. Naturh.

Verein. f. Rheinland-Westfalen 1909, 6«, S. 331-332.
W. Wunstorf: Der tiefere Untergrund des nordlichen Teils der

niederrheinischen Bucht. Ebenda, S. 338; ferner

G. Fliegel, E. Kaiser und A. Qua as: Erlauterungen zu den
Blattern der geologischen Karte von PreuBen, Lieferung 142, 1908
(Buir, Jiilich, Bergheim, Briihl, Kerpen, Frechen); sov^ie

G. Fliegel, A. Quaas: Erlauterungen zu Blatt Sechtem, Erp
und VettweiB. Lieferung 144 der geologischen Karte von PreuBen, 1909.

Erst Ende 1910 erschienen, also so spat, daB sie Herrn Jaekel
wohl kaum bekannt sein konnten, siud folgende Arbeiteu, die aber der

Vollstan Jigkeit wegen nachgetragen seien:

G. Fliegel: 1. Die Tektonik der Diederrheinischen Bucht usw.,

und 2. Zur geologischen Exkursion in das Kolner Braunkohlengebiet.

KongreB fiir Bergbau usw , Diisseldorf 1910, S. 54 ff.

G. Fliegel und J. Stoller: Jungtertiare und altdiluviale pflanzen-

fiihrende Ablagerungen im Niederrheingebiet. Jahrb. d. Kgl. PreuB.

Geol. Landesanst. 1910, H. 1, S. 233.

G. Fliegel und W. Wunstorf: Die Geologie des niederrheini-

schen Tieflandes. Abhandl. Geol. Landesanst. 1910, N.F. 67, S. 129
bis 172.

G. Fliegel: Die miocane Braunkohlenformation am Niederrhein.

Ebenda, H. 61.
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schollen — ebenfalls von mir schon mehrfach, zuletzt in meiner

Arbeit iiber die Litorinasenkung, deutlichst vertreten worden.

Da man bei Herrn Jaekel eine so weitgehende Un-
kenntnis der Literatur doch nicht gut voraussetzen darf, iim

so weniger als ihm, der doch 15 Jahre am Berliner geologischen

Universitats-Institut tatig und fast standiger Besucher der

Sitzungen (und Nachsitzungen) der Deutschen Geologischen

Gesellschaft war, die hauiigen Diskussionen liber dieses Thema
und unsere miindliche Yerteidigung unseres Standpunktes, be-

sonders in bezug auf Rligen, unmoglich unbekannt geblieben

sein konnen — in der Dezember-Sitzung 1901 (a. a. 0. 53,

S. 107, vorletzter und letzter Abschnitt!) ist, gegeniiber

Jaekel, der damals noch einen ganz andern Standpunkt

vertrat, besonders von Maas mit aller Scharfe der
Standpunkt interglazialer, tektonischer Storungen yer-

teidigt! — , so ist die diesbeziigliche, yorher schon von

Herrn Geheimrat Wahkschaffe beleuchtete Stelle seines Auf-

satzes, daB die vorgetragenen Anschauungen nicht „langst

Gemeiugut der norddeutschen Geologic waren", und das vollige

Verschweigen der oben — besonders ad 1 und 2 — angefuhrten,

das Gegenteil beweisenden Stellen schwer erklarlich und schwer

verstandlich und zum mindesten sehr eigenartigl

Herr Jaekel muB daher auch wissen, daB meine oben

angefiihrten Kollegen und auch ich in dieser Frage groBenteils

sehr viel weiter gehende Anschauungen vertreten haben, als.

es Herr Waiinsciiaffe tat und z. T. jetzt noch tut. Seine

Bemerkung von dem „maBgebenden Geologen" Norddeutscli-

lands, Tel. WahnsCHAFFE, ist also ebenso schwer verstandlich.

— Mir ist nicht bekannt, dafi irgendeiner meiner Kollegen in

der vollig freien AuBerung und Verfechtung seiner Ergebnisse

und Anschauungen durch Herrn Geheimrat WahnsCHAFFE
jemals irgendwie beschrankt oder beeinfluBt worden ware!

(Vgl. z. B. die zitierte Stelle von Maas.)
"Wenn allerdings Herr Jaekel die jetzigen Auffassungen

WahnSCHAFFEs speziell iiber Rugen nicht ganz falsch dar-

gestellt und unsere andern iiberhaupt nicht besprochenen Ar-

beiten und AusfLihrungen wenigstens teilweise angefiihrt hatte,.

so ware damit schon der groBte Teil seines Vortrages ge-

geben gewesen, und der Passus S. 610^ letzter Absatz, daB die

dort vorgetragenen Anschauungen „den allgemeinen, aber
durch nichts begriindeten Annahmen" widerspr echen ,,

hatte nicht geschrieben werden konnen.

Herr Jaekel tragt also jetzt als seine Ent-
deckung vor, was meine Kollegen und ich seit jeher
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Tertreten und nachweislich gegenuber ihm und den
Herren vom Berliner Univers itatsinstitut mit aller

Energie yerteidigt haben!! (z. B. diese Zeitschr. 53, 1901,

Heft 4, S. 107, Zeile 3— 7 von unten!); erwahnt aber diese un-

zweifelhaft erweisbare Tatsache nicbt nur mit keinem Wort,

sondern stellt obenein die Sache so dar, dal3 diese jetzt von

ihm vertretenen Auschauungen „den allgemeinen, aber durch

nichts begriindeten Annahmen widersprachen, da6 seit dem
Tertiar keine bedeutenden Storungen in unserer Erdkruste

eingetreten seien." Eine Aufklarung fiir dieses immerhin

nicht gewohnliche Verfahren ware also recht wlinschenswert.

Da6 Herr Jaekel irgendeinen neuen, nocb nicht be-

kannten Beweis zu dem Yortragsthema oder zu einem bisher

noch nicht bekannten diesbeziiglichen Punkt gebracht hatte,

kann ich leider nicht finden; wo er seine Anschauungen auf

seiner Ansicht nach dahin gehorige, aber bisher noch nicht

dabei erwahnte Punkte ausdehnt, wie z. B. Riidersdorf, fehlt

ein Beweis, soviel ich sehen kann, vollstandig; es ist moglich,

duB dem so ist, aber bewiesen hat es Herr JaekEL nicht.

Nachtraglicher Zusatz. Nachdem ferner seit mehr als

"20 Jahren von alien in Norddeutschland arbeitenden Geologen

einstimmig bekundet und vielfaltig bewiesen ist, da6 die groBen

Endmoranenziige Mecklenburgs und Pommerns niclit einer be-

sonderen Eiszeit entsprechen, sondern Riickzugsbildungen
einer Vereisung sind, die nach weisli ch (ununterbrochene Decke
des Oberen Geschiebemergels bis weit auBerhalb der Endmoranen

;

dieselbe Geringfiigigkeit der Verwitterung hinter und ziemlich

weit vor denselben!) sehr viel waiter siidlich und slidwest-

lich gereicht hat als diese Endmoranen, ist die hypothetische Form
der betreffenden Bemerkung Jaekels S. Gio ebenfalls schwer

verstandlich. Zugunsten der gegenteiligen Ansicht hat sich bis-

her m. W. nur die Stimme Geikies erhoben, der doch wohl

selbst nicht den Anspruch machen wird, ein genauer Kenner

des norddeutschen Diluviums zu sein; aber alles, was im
Verlaufe eines Vierteljahrhunderts an tatsachlichen Fest-
stellungen durch die Kartierung in Norddeutschland erfolgt

ist, scheint in den Augen mancher Gelehrten nicht in Betracht

zu kommen gegeniiber theoretischen Spekulationen, die k ein en

Beweis fiir sich, aber viele Beweise und alle Wahr-
scheinlichkeit gegen sich haben — ein sprechender Hin-

weis auf die Wertschatzung, deren sich die Ergebnisse der

Kartierung in gewissen Kreisen erfreuen ! Die fast vollige

Ignorierung (bzw. ganz beilaufige und zum Teil namenlose



Zitierung) der Arbeiten meiner KoUegen, die ich vorher fest-

gestellt habe, ist wohl zum Teil auf dieselbe Anschauung
zuriickzufuhren.

Herr 0. STUTZER sprach „Ober genetisch wichtige

Aufschliisse in den Schwefelgruben Siziliens*'.

Im Yergangenen Herbste unternahm ich zum Studium

von Scbwefellagerstatten eine Studienreise^) nach Sizilien.

Ich lernte auf dieser Reise einige Aufschliisse kennen, welche

fiir die Frage nach der Entstehung der dortigen Schwefel-

lagerstatten von Bedeutung sind.

Bevor ich auf diese genetisch wichtigen Aufschliisse aber

naher eingehe, sei es mir erlaubt, einen kurzen genetischen

IJberblick iiber Schwefellagerstatten im allgemeinen zu geben.

In Gebieten tatiger Yulkane trifft man oft Stellen, welche

mit gelbem Schwefel iiberkrustet sind. Aus Solfataren steigen

in diesen Gegenden noch jetzt Dampfe und Gase auf, welche

einen Geruch nach schwefliger Saure verbreiten und Schwefel

an den Wanden ihrer Austrittsoffnungen absetzen.

In friiheren Zeiten war man geneigt, die Entstehung aller

abbauwiirdigen Schwefellagerstatten auf ahnliche Prozesse zu-

riickzufiihren. Bei genaueren Untersuchungen erwies sich

jedoch diese Annahme in ihrer Allgemeinheit als unrichtig.

Nur einige wenige Vorkommen verdanken dem Yulkanismus

ihr Dasein. Fiir die Weltproduktion kommen von diesen

wenigen allein die japanischen Schwefellagerstatten in Betracht,

welche in alten Kraterseen oder am Gehange alter oder noch

tatiger Yulkane lagern.

Die Bildung des Schwefels bei Yulkanen dachte man
sich bisher durch den Yerlauf einer Beaktion zwischen H2 S

und SO2, wobei sich 0 bildete, und Schwefel frei wurde.

Auf Grund eingehender Untersuchungen von Brun muB die

Annahme dieser chemischen Reaktion bei Bildung vulkanischen

Schwefels jedoch als irrtiimlich zuriickgewiesen werden.

Brun wies zunachst auf die Unmoglichkeit hin, daB H2S
und SO2 aus einem Kanale gemeinsam austreten konnen.

Wiirde die Reaktion in dem eben angedeuteten Sinne ver-

laufen, so miiBten fiir die Gase HgS und SO2 zwei getrennte

Zufuhrkanale existieren, was in den meisten Fallen aber aus-

^) Darch Yermittlung des Herrn Baldacci-Roui unterstiitzten

mich bei diesem Studiam in liebenswiirdigster Weise einige Herren
Ingenieure in Caltanissetta.
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geschlossen ist. Nach seinen eingehenden Beobachtungen am
Pico de Teyde sowie auf Java erscheint Yielmehr der Schwefel

als Schwefeldampf oder als submikroskopisclier Staub in einem

C02-Strome. Trifft dieser Gasstrom Wasser unter 100^, so

kondensieren sich die Schwefeldampfe zu Schwefelmilch. Ist

wenig Wasser vorhandeii, so krystallisiert sich der Schwefel

der Gase bei einer Temperatur Yon 100— 110" an den

Wanden der Solfatarenoftnung aus, wo er sich in kompakten
Massen festsetzt und die Enge graduell yermehrt. Bei noch

hoherer Temperatur (192— 270°) schmilzt der Schwefel, fliefit

dann iiber die Gesteine und entziindet sich.

Durch derartige Prozesse ist auch die Entstehung der

japanischen Schwefelvorkommen zu erklaren.

Alle anderen Typen von Schwefellagerstatten haben mit

Yulkanismus direkt nichts zu tun.

Als erste dieser nicht vulkanischen Typen seien Schwefel-

gange genannt. Dieselben besitzen fiir den Weltmarkt so gut

wie keine Bedeutung. Nur in Mexiko werden sie interimistisch

abgebant, \vo sie bei Conejos einen cretaceischen Kalkstein

durchsetzen. Dieselben bestehen nach E. BoSE in ihrer Mitte

aus reinem Schwefel, welcher seitlich zunachst durch Kiesel-

saure verunreinigt wird und dann in Gips iibergeht, worauf

der Kalkstein des Nebengesteins folgt. Die Entstehung dieser

Gauge fuhrt BoSE auf die Tatigkeit schwefelwasserstoffhaltiger

Quellen zuriick. Diese oxydierten in den oberen Teufen ihren

mitgefiihrten Schwefelwasserstoff (H3 S) zu Wasser (H2 0) und
Schwefeldioxyd (SO2), welch letzteres den Kalkstein am Sal-

bande in Gips umwandelte. In einer spateren Phase war die

Oxydation, vielleicht infolge Yerstopfung der Spalte, geringer,

und es konnte Schwefelwasserstoff (H^ S) alsdann nur zu

Wasser (HgO) und Schwefel (S) oxydiert werden, wobei sich

der reine Schwefel absetzte. Auch im KaukasusO und siid-

lich Grossny bei Gik-Salgan sind derartige Schwefelgange in

Kalkstein bekannt, die ebenfalls auf die Tatigkeit friiherer

Schwefel quellen zuriickzufiihren sind. Noch heute treten zahl-

reiche Schwefelquellen in dieser Gegend zutage.

Als dritter, zugleich letzter und wichtigster aller Schwefel-

lagerstattentypen ist die sedimentare Schwefellagerstatte zu

nennen. Zu diesen sedimentaren Lagerstatten gehoren die

nationalokonomisch wichtigsten Vorkommen, wie die Lager-

statten in Italien, Galizien, Oberschlesien, Louisiana usw\

^) Siehe 0. Stutzer: Die wichtigsten Lagerstatten der Nicht-Erze.

Berlin 1911.
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Der einzige Beweis fiir die sedimentare Entstehung aller

dieser Schwefelvorkommen ist die Lagerung des Schwefels.

Auf die Lagerung des italienischen
,

speziell sizilianischen

Schwefels sei im folgenden deshalb kurz eingegaDgen.

Die gr6i3te Schwefelproduktion Italiens liefert Sizilien,

Nicht unbetraclitliclie Schwefelmengen werden aber auch im
nordlichen Mittelitalien sudlich Bologna gewonnen, in der

Romagna und in den Marken, ferner in Campanien (bei Bene-

vent, nicht weit von Neapel) und in Kalabrien.

Alle diese italienischen Schwefelvorkonimen liegen inner-

halb derselben Schichtenserie, welche von E. Ka^SEK und
Deecke als Unterpliociin , von vielen italienischen Forschern

als Obermiocan bezeichnet wird. Lagerung und Schichtenfolge

ist in alien diesen Ablagerungen aufierst ahnlich, und wir

konnen dieselben Profile in Lagerstiitten Siziliens, Kalabriens

und in der Romagna aufnehmen; in welchen wir in den liegenden

Teilen Tripelschiefer und im Haugenden Gips antreffen. Schon

diese grofie Verbreitung der italienischen Schwefellager inner-

halb iihnlicher und gleichzeitiger Sedimente spricht fiir eine

sedimentare Entstehung und gegen eine vulkanische Bildung.

Anhanger einer epigenetischen Entstehung der italienischen

Schwefellagerstatten — gleichgiiltig, ob sie an valkanischen

oder nichtvulkanischen Ursprung denken — miissen auch

viele negative Erscheinungen erklaren, von welchen einige

genannt seien. Auf Sizilien liegen iiber den schwefelfiihrenden

Gesteinen und unter dem Tripelschiefer machtige Gipse, welche

keinen Schwefel fiihren. Bei einer epigenetischen Entstehung

des Schwefels, gedacht etwa als Reduktion des Gipses durch

bituminose Substanz, muBten aber Schwefelstocke im Gips

entstehen, was indessen nicht der Fall ist. Yielmehr findet

sich der Schwefel in gewissen Kalkstein- und Mergelbanken

unter dem Gipse. Auch die auf Sizilien iiber dem Gipse

lagernden Kalksteine sind sehr poros und enthalten keinen

Schwefel. Eine befriedigende Erklarung fiir diese nnd viele

andere negative Erscheinungen bei einer epigenetischen Ent-

stehung der sizilianischen Schwefellagerstatten ist aber bisher

nicht gegeben.

Einbettungsmasse des italienischen Schwefels ist Kalk-

stein oder Mergel. Diesem ist der Schwefel entweder feia

eingesprengt — oder in Form groJSerer Knollen und unregel-

mafiiger Putzen eingelagert — oder in diinnen, etwa finger-

dicken Schichten zwischengelagert.

Diese letztere Struktur, welche in Sizilien den Namen
„soriata" erhalten hat, ist fiir eine sedimentare Entstehung
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besouders beweisend. Wir finden sie aufier in Sizilien auch

in der Romagna und in Swoszowice in Galizien. Der vom
k. k. Ackerbau-Ministerium heransgegebene Atlas dieser letzteren

Lagerstatte weist mebrere Bilder dieser gebanderten Vor-

kommen auf.

Auf Sizilien konnte ich diese Struktur genauer studieren

in der Grube Gessolungo-Trigona. .Es sind bier zwei Schwefel-

floze bekannt: ein unteres yon ca. 3 m und ein oberes von

ca. 4 m Macbtigkeit. Sie sind durcb ca. 70 cm Zwischen-

mittel getrennt. Das Einfallen der Scbicbten betragt 16*^.

Beide Floze besteben aus einander parallelen, regelmaBigen

Ablagerungen reinen gediegenen Scbwefels von etwa Finger-

dicke mit doppelt oder mebr so breiten Zwiscbenlagen eines

mergeligen Kalksteins. Die Floze sind in der betreffenden

Grube auf etwa 200 m Lange aufgescblossen und gewahren

einen der scbonsten Anblicke, die ein GrubenaufscbluB iiber-

haupt bieten kann.

Die Scbwefelbander dieser Vorkommen sind meist dicht.

Mitunter aber zeigen sie an ihrem oberen Ende aucb eine

hoble Scbicbtfuge, in welcbe Yon der Decke herab Calcit-

krystalle bineinragen. Auf dem sonst kompakten Scbwefel

baben sicb in diesem Falle aucb sekundare Scbwefelkrystalle

angesiedelt. Diese Hoblraume, die im Liegenden also von

Scbwefel, im Hangenden aber von einer Calcitlage begrenzt

werden, sind mitsamt ibren Krystallen durcb sekundare Auf-

losungen und Umsetzungsprozesse entstanden. Wie iiberbaupt

alle jene scbonen Scbwefel-, Gips- und Colestinkrystalle, welcbe

die sizilianiscben Gruben fiir die mineralogiscben Sammlungen
der ganzen Welt liefern, sekundare Produkte sind, die sicb

auf Kliiften oder Spalten neu gebildet baben.

Die typiscben gebanderten Schwefelscbicbten zeigten nun

in der Grube Gessolungo-Trigona zwei Erscbeinungen^), welcbe

sicb nur bei Annabme einer primaren, sedimentaren Ablagerung

des Scbwefels gut erklaren lassen. Es sind dies typiscbe

Diagonalstruktur, oft mebrfacb ubereinander wiederbolt, wie

wir sie sonst an Sandsteinen kennen, und zweitens eine Erosion

des unteren Flozes Yor Ablagerung des oberen. Bei dieser

Erosionserscbeinung scbneiden die einzelnen Scbwefelscbicbten

gegen die Erosionsmulde scbarf ab. Die Mulde selbst ist mit

dem sonst 70 cm macbtigen Zwiscbenmittel, dem bituminosen

Tone, angefiillt. Die iiberlagernden Scbwefelscbicbten laufen

^) Es ware im Interesse der Wissenschaft sehr zu begriiBen, wenn
derartige Aufschliisse in (Farben-)Photographie festgehalten wiirden.
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ungestort dariiber weg. Besonders diese letztere Erscheinung

ist fiir eine sedimentare Entsteliung dieses Schwefels geradezu

beweisend. Eine Verdrangung ehemaliger diinner Gipsschichten

in diesem Kalkstein durch Schwefel ist jedenfalis ausgeschlossen,

zumal die iiberlagernden machtigen Gipse keinen Schwefel

flihren.

Durch alle diese angefiihrten Beobachtungen scheint die

sedimentare Entstehung der sizilianischen Schwefelvorkommen
aui3er allem Zweifel zu sein, wie es von italienischen Geologen,

welche eingehend die dortigen Schwefellagerstatten studieren

konnten, auch schon immer behauptet wurde.

Schwieriger ist aber die Frage nach dem Yerlauf der

chemischen Prozesse, welche zur Bildung der Schwefelablage-

rungen fiihrten. Auf diese sei an dieser Stelle nicht naher

eingegangen. Erwahnt sei nur, daU der Schwefel gr6i3tenteils

wohl durch Oxydation von Schwefelwasserstoff entstanden ist,

und zwar entweder anorganisch, nach der schematischen Formel:

HaS-hO = HoO-j-S, oder organisch, unter Beihilfe niedriger

Lebewesen, der sog. Schwefelbakterien. Der zu diesen Re-

aktionen notwendige Schwefelwasserstoff yermag sowohl organi-

scher Materie (durch Faulnisprozesse) als auch anorganischen

Schwefelverbindungen (durch Reduktionsprozesse) zu entstammen.

Als anorganisches Ausgangsmaterial ist hier Yor allem Gips

zu nennen, der ebenso wie die zu seiner Reaktion notwendige

organische Substanz auf keiner der bekannten schichtigen

Schwefellagerstatten fehlt. Auf die naheren Ansichten iiber

die Reduktion des wohl meist noch in Losung befindlichen

Gipses soil an dieser Stelle nicht eingegangen werden.

An der Diskussion beteiligt sich Herr KeilhACK.

Herr RUDOLF HERMANN legte einige Klappersteine

aus der baltischen Kreide yor, die yon dem Professor an

der Technischen Hochschule zu Charlottenburg, Herrn Geheim-

rat Grantz, an der Ostsee bei Althagen in Mecklenburg ge-

sammelt wurden. Die Stiicke lassen deutlich eine konzentrisch-

schalige Struktur erkennen. Im Innern befindet sich bei einigen

ein aus yerkieselten Schwammnadeln zusammengesetzter Kern.

Auf diesen folgt eine schmale, aus stark zersetztem, weiB yer-

wittertem Feuerstein bestehende Zone, darauf eine aus dunklem,

unzersetztem Feuerstein bestehende, dicke, mehr oder weniger

kugelformige Schale. Samtliche Stiicke lassen deutlich er-

kennen, daB die Zersetzung und teilweise Fortfiihrung der

mittleren Schicht yon manchmal ganz feinen, aber stets yor-
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handenen Poren in der auBeren Schale ausgeht. Bei zwei

Stiicken lieB sich im Innern Kreide nachweisen, die bei dem
einen Yertiefungen zwischen dem Spongiennadelkern ausfiillte,

bei dem andern den fast 1 cm im Durchmesser starken Kern
selbst bildete. Der Nachweis der Kreide wurde von dem
Berichterstatter im Chemischen Laboratorium der Landwirt-

scbaftlichen Hochschnle mit giitiger Unterstlitzung durch den

ersten Assistenten, Herrn Dr. BuCHNER, ausgefubrt.

Sodann spracb Herr RUDOLF HERMANN iiber Rhino-
ceros Merckii Jager im Diluvium Westpreufsens und
seine Beziehungen zur norddeutsclien Diluvialfauna.

In den Erlauterungen zur geologischen Karte Yon PreuBen

und benacbbarten Bundesstaaten , Lief. 97, Blatt Graudenz,

erwabnt A. JentzSCH 1901 „die aus dem Weichselbett ge-

baggerten bzw. beim Fundieren der Bruckenpfeiler gefundenen

Diluvialknochen, von welcben das OstpreuBiscbe Provinzial-

Museum durch Herrn Bauinspektor ToBlEN 1878 ein Stiick

eines Backzabnes vom Mammut, Elephas primigenius, und
einen vorziiglicben fiinften Backzabn des rechten Oberkiefers

eines erwacbsenen Nasborns erbielt. Derselbe wurde anfangs

fiir Rhinoceros ticliorliiniis FiSCii. (= Rh, antiquitatis Blb.)

bestimmt, ist aber nacb miindlicber Mitteilung H. ScilROEDEKs
zu Rh. Merckii zu stellen."')

Als ich im Herbst 1909 die ein Jabr vorber begonnene

Bearbeitung der westpreuBiscben Rhinoceros-YnndiQ wieder

aufnabm, konnte icb durcb Yergleich mit dem reicben Material

der Berliner Geologiscben Landesanstalt bei zwei Unterkiefer-

zabnen von Rhinoceros die Zugeborigkeit zu Rh. Merckii

feststellen. Damals macbte micb Herr Gebeimrat Prof. Dr.

H. SCHROEDER, der meine Untersucbungen in liebenswiirdigster

"Weise forderte, auf den oben erwabnten, in Konigsberg auf-

bewabrten Zahn aufmerksam. Auf meine Bitte sandte mir

Herr Prof. Dr. TORls'QUIST in Konigsberg den Zabn fiir eine

genauere Untersucbung ein, wofiir ibm aucb an dieser Stelle

herzlicb gedankt sei. Durcb Vergleicb mit der Jerxbeimer

Zabnreibe bestimmte icb den etwas abgerollten Zabn (Fig. l)

als letzten Pramolaren des recbten Oberkiefers.

Trotz der Scbwierigkeiten in der Unterscbeidung ist bei

dem vorziiglicben Erbaltungszustand der in Frage kommenden
Stiicke die Bestimmung aucb der Unterkieferzabne mit Sicber-

1) a. a. 0., S. 55.
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heit moglicli gewesen. Fiir die Einzelbeiten der Untersucliung

mui3 ich auf die, wie ich hoffe, noch im Laiife dieses Jahres

erscheinende Monographie der westpreuBischen Rhinoceros-

Funde verweisen^). Hier darf ich mich wohl auf das Zeugnis

eines so ausgezeichneten Kenners wie H. SCHROEDER berufeD,

der meine Bestimmuugen bestatigt hat.

F. MiLUES del.

Fig.l.

Letzter Pramolar des recliten Oberkiefers (P'r) von Rhinoceros Merckii

Jager aus der Weichsel bei Graudeuz. SammlaDg des Geologisch-

palaontologischen Instituts der Universitat Konigsberg i. Pr. Nr. 29276.

Von der Kauflache gesehen.

Die beiden neuen Funde von Rhinoceros Merckii^ ein

letzter Pramolar des recliten (Fig. 2) nnd ein zweiter Molar

des linken Unterkiefers (Fig. 3), stammen aus den Kiesgruben

bei Gruppe, w^estlicb gegeniiber Yon Graudenz, und Menthen,
bei Christburg, nabe der ostpreuBischen Grenze. Beide kommen
in ihren MaBen und in ihrer Gestalt den entsprechenden

Zahnen des in der Geologiscben Landesanstalt zu Berlin auf-

^) R. Hermann : Die Rhinocerosarten des westpreuBischen Dilu-

viums. Geograpliische und morphologische Untersuchungen nach dem
Material des WestpreuBischen Provinzial-Museums in Danzig, des Geo-
Jogisch-Palaontologischen Instituts der Universitat Konigsberg i. Pr.

und des Stadtischen Museums in Thorn. Schriften d. Naturf.-Ges. in

Danzig. N. F.
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bewahrten Unterkiefers von Mosbach sehr nahe, der von
H. SCHROEDER beschrieben und abgebildet wurde*).

Die vrestpreuBischen Funde stellen das nordlicbste bisber

bekannte Vorkommen von Rhinoceros Merckii in Deutscbland
dar. Mentben liegt ungefabr bei 53° 54' n. Br., Gruppe gegen-

iiber Graudenz bei 53^29' n. Br.

J. VON GuuiiBKow del.

Fig. 2.

Letzter Pramolar des rechten

Unterkiefers (Pjr) von Rh. Merckii

aus der Kiesgrube Gruppe, Kreis

Scliwetz. Sammlung desWestpreuC.

Provinzial - Museums in Danzig.

G. S. 1795.

Von der Kauflache gesehen.

Fig. 3.

Zweiter Molar des bnken Unter-

kiefers (M2I) von Rh. Merckii aus

der Kiesgrube Menthen, Kreis

Stuhm. Sammkmg des WestpreuB.

Provinzial - Museums in Danzig.

G. S. 5120.

Von der Kauflache gesehen.

Im Westen scbliefien sich die Funde von Rixdorf bei Berlin,

von Westeregeln im Reg.-Bez. Magdeburg und von Jerxbeim

in Braunschweig, siidlicb von 52^30' n. Br., an. Im Osten

kommt Rhinoceros Merckii nacb Brandt^) und TSCHERSKI^)

^) H. Schroeder: Die Fauna des Mosbacher Sandes. I. Abhandl.
Kgl. PreuB. Geol. Landesanst., N.F., H. 18, Berlin 1903, Taf. XII.

^) I.F.Brandt: Versuch einer Monographie der tichorhinen Nas-
horner. Mem. de FAcad. des Sciences de St.-Petersbourg, VII. Serie,

Bd. XXIV, Nr. 4, Petersburg 1877.

^) J. D. TsCHKRSKi: Wissenschaftliche Resultate der von der
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zur Erforschung des Jana-
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im europaischen RuBland vor: bei Kamenez-Masowsky am Zu-

sammenflufi des Bug und Ljur, siidlicli des 50. Breitengrades

im GouYernement Podolien unweit Tultschin und wahrschein-

lich bei Kiew (beschrieben Yon BOGOWITSCH als Rh. lepto-

rhinus)\ etwas nordlicber, in der Nahe des 54*^ n. Br., fand

es sich im GouYernement Ssamara beim Dorfe Chrjastschewka

am Flusse Tscheremschan. Die beiden nordlichsten Funde,

ein linker Unterkiefer Yon Myssy an der Kama (etwa 55^ 30'

n. Br.) im GouYernement Kasan, und eine Ulna Yon den Ufern

der Ufa (etwa 55^47' n. Br.), zeigen einige Abweichungen

Yon den entsprechenden Knochen des Rhinoceros Merckii^ so

dafi TSCHERSKI fiir letzteren eine neue, Rh. Merckii nahe-

stehende Nashornart annehmen mocbte.

I. F. Brandt gibt bereits 1877 eine Liste der Sauge-

tiere, deren Reste zusammen mit denen des Rhinoceros Merckii

Yon Sibirien an bis zum westlichen Europa Yorgekommen
sind*). Jedocb fehlt eine genauere Angabe der einzelnen

Fundorte und ihrer faunistischen Zusammensetzung. Auch
scheint mir der Nacbweis Yon zwei Merckii-YMn^en in

Sibirien^) die Annahme Brandts nicht ausreichend zu be-

griinden, da6 Rhinoceros Merckii aus einer „nordischen

Urbeimat nach dem Westen und Siiden Yon Europa und
Asien Yorgedrungen sei und dort eine siidlicbere Fauna mit

Semnopithecus ^ Macacus
,

Machaerodus, Elephas antiquus

und meridionalis^ Mastodon, Hippopotamus u. a. Yorgefunden

babe"

Aber BrANDTs groBes Verdienst ist, gezeigt zu haben,

daB Rhinoceros Merckii ein sehr Yiel groiJeres Verbreitungs-

gebiet besitze, als man bis dabin annabm, und energisch

betont zu baben, da6 es keine ausscbliefilicb siidlicbe oder

westlicbe Form sei.

landes und der Neusibirischen iDseln in den Jahren 1885 und 1886
ausgesandten Expedition. Abt. IV. Mem. de I'Ac, VII. Serie, Bd. 40,

Nr. 1, Petersburg 1892.

1) I. F. Brandt: a. a. 0. S. 102.

^) TsCHERSKi betont in seiner oben angefiihrten Arbeit aus-

driicklich, „daB Reste von Rh. Merckii sich in Sibirien bisher nur auf

zwei Ortlichkeiten beschranken, und zwar: die Umgegend der Stadt
Ssemipalatinsk (50*^24' n. Br. und 97056' 6. L. v. Ferro), wo
im Jahre 1869 ein Teil eines Unterkiefers desselben gefunden wurde,
in Gemeinschaft mit dem von mir vermessenen Humerus von Rh. ticho-

rhinus (beide Reste sind vollkommen gleich gefarbt und gleich gut
erhalten) und endlich die Stadt Irkutsk 52n6' n. Br. und 1210 56'

0. L.), von wo der bereits bekannte Schadel von Rh. Merckii^ ohne
genauere Angaben des Fundortes, stammt". (S. 444.)
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Auch V. ZiTTEL kommt vor nunmehr bald 20 Jahren

zu dem Ergebnis, dai3 Rhinoceros Merckii und Eh. antiquitatis

„wahrend der praglazialen und glazialen Periode des Dilu-

viums so ziemlich in demselben Yerbreitungsgebiet lebten"^).

Andererseits ist auch noch in der neuesten Literatur die

Ansicht vertreten, dai3 Rhinoceros Merckii neben dem leitenden

Elephas mitiquus ein cbarakteristischer Vertreter der Antiquus-

Zeit mit warmem Klima sei, wahrend Rhinoceros antiquitatis

der etwas jiingeren Primigeniiis-Tjeit mit kaltem und feucbtem

Klima und, wenn auch nicht mehr so haufig, der wesentlich

postglazialen Renntierzeit mit kontinentalerem Klima angehore.

. Yergleichen wir daraufhin die Begleiter Yon Rhinoceros

Merckii an einigen der genannten Fundorte.

Wahrend bei Graudenz der P'r Yon Rh. Merckii zu-

sammen mit einem Backzahnbrucbstiick Yom Mammut auf-

gefunden wurde, sind YOn den zahlreichen, teihveise ganz

ausgezeichnet erhaltenen Wirbeltierresten aus dem Kieslager

YOn Gruppe bis jetzt folgende Arten bestimmt:

Elephas primiaenius Blmb.
Rhinoceros antiquitatis Blmb.
Rhinoceros Merckii Jagek.
Equus caballus fossilis Guv.

Bos sp.

Bison priscus BoJAN.
Coins saiga Pall. (= Saiga prise a Nehring).
Cervus elaphus L.

Megaceros hibernicus Owen.
Alces sp.

Bei Mentben fanden sich

:

Elephas primigenius Blmb.
Rhinoceros antiquitatis Blmb.
Rhinoceros Merckii JaGer.

Equus caballus fossilis Guv.

Bison priscus Bojan.
Cerous sp.

Megaceros hibernicus Owen (= M, euryceros

Aldr.)
Alces palmatus Gray.

Rangifer tarandus H. Sm.

und andere zum groi3en Teil noch unbestimmte Reste. Wurden
doch in einem einzigen Jahre, 1895, nach dem Yerwaltungs-

^) v. Zittel: Handbuch der Palaontologie , 1. Abt., IV. Bd.,

Miinchen u. Leipzig 1891—93, S. 296.

2
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'bericht des WestpreuBischen Provinzial-Museums einige siebzig

Nummern diluvialer Saugetierreste aus der Menthener Kies-

grube dem Museum als Gesclienk iiberwiesen.

Aus Rixdorf und benachbarten Gebieten erwahnt Wahn-
SCHAFFeO nach SCHROEDER und NehrinG

Elepltas primigenius Blmb.
EUp has trog 07itherii Pohlig.
Rhinoceros antiquitatis Blmb.
Rhinoceros Merckii Jagek.
Equus cahallus fossilis Guv.

Ovibos fossilis {= 0. moscliatus cf. macken-
zianus Kowarz.)-

Bos primigenius Bojan.
Bison priscus Bojan.
Cermis elaphus L.

Megaceros hibernicus OwEN (= Cervus euryceros)

Alces palniatiis Gray (= C. alces)

Rangifer tarandus H. Sm.^)

Cmiis lupus L.

Ursus sp.

Eelis leo L.

Die reichste und durch Neiirings klassische Unter-

suchungen ausgezeichnet bekannte Fauna hat Yon den ge-

nannten Fundorten Westeregeln, im Regierungsbezirk Magde-
burg, geliefert. In seiner „lJbersiclit iiber vierundzwanzig

mitteleuropaisclie Quartar-Faunen"^) nennt Nehring von hier

33 Arten Saugetiere, 11 Arten Yogel, 1 Schlange, 3 Arten

Batrachier, 1 Fisch, 10 Arten Conchylien.

') F. Wahnschaffe: Die Oberflachengestaltung des norddeiitsclien

Flachlandes, 3. Aufl., Stuttgart 1909, S. 292—293.
2) In den Sitzungsberichten der Gesellschaft naturforschender

Freunde, Berlin 1884, beschreibt Dames auf S. 49—51 „Renntierreste

von Rixdorf" und spriclit fiir eine besonders starke Stange, die der

Palaontologischen Sammlung der Universitat als Geschenk iiberwiesen

warde, die Vermutung aus, daB sie Rangifer groenlandicus, einer von
"Caton beschriebenen Renntierart, angehort habe. Erklarlicherweise

Laben sich seitdem auch die Anschauungen iiber die Unterscbeidung
und Yerbreitung der Renntierrassen geandert, so daJB das Vorkommen
von R. groenlaiidicus sich fiir Rixdorf nicht mehr aufrecht erhalten lafit.

Die Renntierreste, die das Berliner Geoiogisch-Palaontologische Institut

und Museum der Universitat aus Rixdorf besitzt, tragen samtlich die

Bezeichnung ,Mangifer iarandus'^ und unterscheiden sich nicht von
anderen diluvialen Funden dieser Art. Ich habe daher in der obigen

Liste R. groeidandicus durch R. tarandus ersetzt und behalte mir eine

-eingehendere Begriindung vor.

3) Diese Zeitschr. 32, Berlin 1880, S. 473-475.
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Von den Saugetieren kommen fiir uns besonders -in

Eetracht:

Eleplicis priniiyenius Bi^mb. (II.)

Rhinoceros antiquitatis Blmb. (II.)

Rhinoceros Merckii Jager. (II.)

Eqtnis cahallus fossilis Guv. (li.)

Bos sp. (11.)

Ocis Oder Antilope sp. [nach NiaiKiNG ist es

moglicherweise die Saigaantilope^)]. (II.)

Rangifer tarand us H. Sm. (IV.)

Canis lupus L. (II.)

Canis {Levcocy on) lagopus Ji. (IV.)

Ursus sp (II.)

Felis spelaea GuLDF. (= Felis leo L. var.)

(III.)

llyaena spelaea GOLDF. (— Hyaena crocuta
Erxl. var.) (III.)

Des weiteren werden aufgezahlt:

Moles taxus L. (I.)

Foetoriiis {Pntoriiis) putorias L. (I.)

Plecotus auritus L. (I.)

Vespertilio in 4 Arten (I.)

Sorex sp. (I.)

Arctomys bobac Pall. (I.)

Spermophilus altaicus Nehuing (I.)

Sperniophiius giittatus Tam. (I.)

Alactaga jaculus Brdt. (I.)

Arvicola amphibius L. (I.)

Arvicola {Paluclicola) ratticeps Blas. (I.)

Aroicola {Microtus) gregalis Pall. (I.)

Arvicola (Microtys) arvalis Pall. (I.)

Aroicola {alliariusf) (I.)

Myodes {Lemmv s) obensis Bkants. (IV.)

My odes {Dior o stony x) torciuatus Pall. (IV.)

Lagoniys pusillus DeSM. (I.)

LepKS sp. (variabilis f). (I.)

Bei Chrjastschewka am Tscheremschan, einem linken

Nebenflafi der Wolga, kommen foJgende von TSCHERSKI^) be-

stimmte Arten fossil vor:

^) A. Nehrlng: Die quaternarea Faunen von Thiede unci Wester-
egeln, S.-A. aus dem Archiv fiir Antliropologie X, S. 359—398; XI,
S. 1-24, Braunschweig 1878, vergl. S. 35-36, 48, 57.

2) a. a.^0., S. 443.

2*
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Elephas primigenius Blmb.
Rhinoceros antiquitatis Blmb.
Rhinoceros Merckii Jagek.
JEquus caballus L.

Bison priscus Bojan.
Megaceros hibernicus Owen.
Alces palniatus Gray.
Feiis cf. tig r is L.

Besonders in die Augen fallend ist die Ubereinstimmung

der westpreuBischen Funde mit der Bixdorfer Fauna. Yon
den bei Gruppe und Menthen selbst noch nicht nachgewiesenen

Arten der Rixdorfer Fauna fand sich ein Lowe, Felis spelaea
GOLDF. nach NehrinGs Bestimmung, nur wenige Kilometer

nordostlich Ton Menthen in einer Kiesgrube bei Gr.-Waplitz

zusammen mit Elephas primigenius, Rhinoceros antiquitatis,

Equus caballus, Bos sp. und Bison priscus. Ein zweiter

Fund Yon Felis spelaea wurde nordlich Ton Gruppe in der

Kiesgrube YOn Kl.-Baldram bei Marienwerder gemacht.

Ocibos moschatics fand sich in einer Kiesgrube im Abbau
Schonau bei Schwetz') in der Nachbarschaft von Bison priscus

und Elephas primigenius und bei Schonwarling^) zusammen
mit Elephas priniigen'us, Rhinoceros aniiquitaiis, Equus
caballus, Bos primigenius, Bison priscus, Rangifer taratiduSy

Cervus capreolus u. a.

Die Rixdorfer Fauna befindet sich nach den Darlegungen

Yon WahnSCHAFFE auf primarer Lagerstatte und ist inter-

glaziaP). Das Kieslager Yon Gruppe ist Yon A. JentzscH*)
ausfiihrlich beschrieben worden. Der Kies wird in ausgedehnten

Gruben abgebaut, die bei einer Tiefe Yon 2— 6 m etwa folgen-

des Profil erkennen lassen:

„1,2 m ungeschichteter grandartiger Geschiebesand iiber

3,0 m diagonal geschichtetem Grand iiber

0,8 m Sand." ^)

^) Der hintere Teil eines Scliadels mit den Hornzapfen, abgebildet

im XX. Yerwaltungsbericht des WestpreuB. Provinzial-Museums, Danzig

1900, S. 12, und in der Festschrift zum 25jahrigen Bestehen des

Museums, Danzig 1905, auf Taf. 4.

') 5 Wirbel in Privatbesitz. Ygl. Staudingbr: Praeovihos prisc7is

nov. ^en. et nov. sp. aus dem Pleistocan Thiiringens. Zentralbl. Min. 1908,,

Nr. 16, S. 501.

^) F. WahnSCHAFFE : Zur Kritik der Interglazialbildungen in der

Umgegend von Berlin. Diese Zeitschr. 58, Berlin 1906, Briefl. Mitteilung

S. 152-167.
^) A. Jentzsch: Erliiuterungen zur Geo!. Karte y. PreuBen u.

benachb. Bundesstaaten. 97. Lief.: Blatt • Graudenz. Berlin 1901.

^) a. a. 0., S. 54.



— 21 ~

AuBer den E-esten der genannten groBen Saugetiere finden

sich in dem Grand die Reste von Meeresmuscheln der sog.

diluTialen Nordseefauna, hauptsachlich Cardivm edule L. und
Cyprina islandica L.; auBerdem fand JentzsCH ein Cardinm
echinatum.

Auch ist dieser „Obere Grand" an Kreidegeschieben reich

— namentlich Gryphaea vesicularis habe ich in zahlreichen,

stark abgerollten Exemplaren dort gesammelt. Er gehort nach

Jentzscii „dem Jungglazial an und erweist sicb als ein Aus-

waschungsriickstand des gesamten Jungglazials und der oberen

Interglazialschichten. Eben deshalb ist auch seine Fauna
aus yerschiedenen Elementen gemischt."

Die reichen Saugetierfunde von Menthen waren bei der

Abfassung der Erlauterungen zur geologischen Karte^) noch

nicht bekannt. Uber das Kieslager an der Sorge „in der

Nordostecke des Blattes, welches viele Hektar umfafit und
mindestens 4 m machtig ist", berichtet A. JentzsCH, da6 der

Grand reich an Geschieben senoner Kreide sei^) und Nassa
reticulata L. sp., Cardium edvle L., Yoldia arctica Gray,
Cyprina Islandica L., Dreissensia polymorpha und Valvata

jjiscinalis Muller enthielf^). AuBerdem besitzt das West-

preufiische Provinzial- Museum aus Menthen noch Exemplare

von Tapes virginea Lack, und Mactra svhtnincata Mo.ntg.

„Schon die Mischung so verschiedenartiger Tiere, welche nicht

nebeneinander zu leben vermogen, beweist die Geschiebenatiir

dieser ganzen Fauna und damit ihr jungglaziales Alter"*)."

Fiir die Fauua von Westeregeln hat A. Nehring^) aus

der gleichartigen guten Beschaffenheit der Knochen und aus

der Erhaltung einzelner fast vollstandiger Skelette bzw.

zusammengehoriger Skeletteile in nachster Nachbarschaft den

uberzeugenden Beweis geliefert, da6 es sich um eine gleich-

alterige und zusammengehorige Fauna auf primarer Lagerstatte

handelt. AUerdings unterscheidet er „standige Bewohner der

nachsten Umgebung" (I der oben aufgefiihrten Liste), „ Be-

wohner der weiteren Umgegend" (11 der Liste), „Sommergaste

aus dem Siiden" (III der Liste) und „Wintergaste aus dem
Norden" (IV der Liste). Das Alter der Fauna bezeichnete

Nehring urspriinglich als postglazial; spater anderte er diese

a. a. 0., S. 54.

2) 65. Lief.: Blatt GroB-Rohdau. Berhn 1895.

3) a. a. 0., S. 9.

a. a. 0., S. 15.

^) a. a. 0. (Die quaternaren Faunen usw., Braunschweig 1878),
S. 48- 54.



Anschauung insoweit, als er die Moglichkeit zugibt, dafi der

L66 von Thiede und Westeregeln nach der Haupt- und vor

der letzten norddeutschen Eiszeit abgelagert, also iiiter-

glazial sei').

IJber das Alter der Fundschicht bei Chrjastschewka konnte

ich weder bei Brandt noch bei TSCHEESKI eine nahere An-
gabe ermitteln. Jedoch sagt TSCHERSKI ausdriicklich^) : „Ich

mu6 meinerseits bemerken, da6 alle diese Knochen gleich

dunkel, schmutzigbraun gefarbt sind (wie auch die Reste yon

Rh. Merckii) und in dieser Beziehung der Moglichkeit ihrer

Herkunft aus ein und derselben Schicht nicht widersprecben."

Den fiinf aufgefiihrten Faunenlisten gemeinsam sind Ele-

phas primigenius, Rhinoceros antiqvitatis, Rh. Merchii und
Equus cahallns. An yier Fundorten vertreten sind: Bison

priscus, Megaceros hiberniciis und Alces palmaivs (bzw.

Alces sp.); diese drei Arten fehlen nur in der Liste von

Westeregeln.

Die beiden erstgenannten konnten sowohl ein arktisches

Klima vertragen — dafiir spricht die dichte, zottige Be-

haarung — als auch, wie H. SCHROEDER nachgewiesen hat,

ein gemaBigtes; ist doch bei Grosche ein fast vollstandiges

Skelett vom Mammut in einem Torflager gefunden worden, das

nach J. StoLLER Pflanzen enthielt, die nur in einem gemafiigten

Klima gedeihen^). Die heute lebenden Elefantenarten sind

ebenso vertraut mit dem Wald als mit der Steppe.

Yon den beiden nebeneinander vorkommenden afrikanischen

Nashornern liebt Rhinoceros {Atelodns) simus BURCH., ein Ver-

wandter des diluvialen Hh. Merckii, die grasreiche Steppe,

wahrend Atelodvs bicornis L. im Busche lebt und Laub und

Zweige frifit. Rhinoceros antiquitatis nahrte sich nach den

in seinem Maule aufgefundenen Futterresten*) von Grasern, in

geringeren Mengen von einer Ericacee (wahrscheinlich Vaccinivm

Vitis Idaea\ von diinnen, jungen Coniferenasten {Picea cf. ob-

ovata, Abies cf. sibirica, Larix cf. sibirica^, von Ephedrn-

^) A. Nehring: Uber den Charakter der Quartarfanna von Thiede

bei Braunschweig. N. Jahrb. Min., Jahrg. 1889, 1. Bd., Stuttgart 1889,

S. 97.

2) a. a. 0., S. 443.

^) H. ScHROEDER und J. Stoller: Wirbeltierskelette aus den
Torfen von Klinge bei Kottbus. Jahrb. Kgl. PreuB. Geo). Landesanst.

f. 1905, Bd. XXVI, S. 418-435.
Vgl. Sghmalhausen : Vorlaufiger Bericht iiber die Resultate

raikroskopischer Untersuchungen der Futtei reste eines sibirischen Rhino-

ceros anti(juitatis seu tichorliinus. Melanges biologiques tires du Bnll.

de lAc. Imp. des Sciences de St.-Petersbourg, Bd. JX, 9./21. Mars 1876.



Zweigen, YOn Zweigen einer strauchartigen Birke (vielleicht

Betula fruticosa) und Yon einer haufiger in dem Untersuchungs-

material yertretenen Weide.

Das Pferd gilt ja nach seinem ganzen Ban als ein

charakteristischer Steppenbewohner.

Der Wisent (Bison europaeus Ow.) ist ein ausgesprochener

Waldbewohner, wahrend sein amerikanischer Yetter (Bison

americamis Gw.) in den Prarien umherscliweifte.

Der Elch ist im Gegensatz zum Pferd der Bewohner des

moorigen oder sumpfreichen Waldes; er nahrt sich von Laub-

nnd Nadelholz, mit Yorliebe Yon der Weide, aucb Schachtel-

halm und andere Sumpfgewachse sagen ihm zu*).

Was die Lebensweise des Riesenbirsches anbetrifft, so

werden wir der Ansicht Yon Nehrtng^) gern zustimmen, daB

er bei einem so breiten macbtigen Geweib „kein Bewobner
des dicbten Urwaldes gewesen sein kann". Im librigen mocbte

icb aus seinem haufigen ZusammenYorkommen mit dem Mammut
scblieBen, dafi ibm abnlicbe Lebensbedingungen zusagten.

Wir baben also unter den sieben gemeinsam Yorkommenden
Arten je ein cbarakteristiscbes Steppen- und Waldtier, Pferd

und Elcb.

Vergleicben wir die anderen Bestandteile der einzelnen

Faunen, so finden wir in der Liste Yon Gruppe die Saiga-

antilope, die unter den beute lebenden groBen Saugetieren

Asiens als Cbaraktertier der Steppe gilt. Ein zweiter Yor-

ziiglicb erbaltener Scbadelrest der Saiga wurde 1899 gleicb-

falls in WestpreuBen, in Osnowo bei Kulm, neben einem „durcb

seine GroBe und scbone Erbaltung gleicb ausgezeicbneten

Mammut-Backzabn" aufgefunden^).

Wabrend das Yorkommen der Saiga bei Westeregeln

niebt sicber nacbweisbar ist, kommen dort zablreicbe andere

Saugetiere fossil Yor, die beute den russiscb-sibiriscben Steppen

angeboren; icb mocbte als besonders cbarakteristiscb nennen:

Arctomys (Bobak), Spermophihs (Ziesel), Alactaga (Pferde-

springer), Lagomys (Pfeifbase) u. a. m.

Bei Rixdorf dagegen kam Rhinoceros Merchii mit dem
beute nur in arktiscbem Klima lebenden, aucb — \Yie scbon

^) Ygl. dariiber Heck u. a.: Das Tierreicb, Neudamm 1897, Bd. U,
S. 875.

^) A. Nehring : Uber Tundren und Steppen der Jetzt- und Vor-

zeit, Berlin 1890, S. 205.

^) XX. VerwaltuEgsbericht des WestpreuB. Prov -Museums, Danzio-

1900, S. 13 u. 14 mit Abb., u. XVII. Yerwaltungsbericht, Danzig 1897,
S. 19, Fig. 1.
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oben erwahnt — im Diluvium WestpreuiJens nachgewiesenen
Moschusochsen yor.

Bei Menthen, Rixdorf und Westeregeln haben wir das

gleichfalls der arktischen Subregion angehorende Renntier') als

Begleiter Yon Rhinoceros Merckii^ bei Westeregeln auBerdem
noch den Eisfuch {hencocyon lagopvs)^ den Wanderlemming
(Lemmus obensis) und den Halsbandlemming {Dicrostonyx
torquatiis).

Der heute auf Afrika beschrankte Lowe, der ebenfalls

dem westpreuBiscben Diluvium angehortj fand sich neben
Rhinoceros Mertkii in Rixdorf und Westeregeln, eine Felis-

Art, wabrscheinlich Felis tigris^ im europaischen RuBland bei

Chrjastschewka.

Der Edelhirsch, heute ein Waldbewohner, fand sich bei

Gruppe und Rixdorf, ein noch unbestimmter Hirsch bei Menthen.

Wir haben also anscheinend in den fiinf angefiihrten

Faunen Yertreter der arktischen, der gemafiigten und der tro-

pischen Zone.

Auch sind Bewohner der Tundra, der Steppe und des

Waldes miteinander vermischt.

Diese Tatsachen werden gern fiir die Anschauuug geltend

gemacht, daS es sich in den genannten und zahlreichen anderen

Fallen um Mischfaunen auf sekundiirer Lagerstatte handelt,

da die einzelnen Glieder derselben unter ganz verschiedenen

klimatischen und ortlichen Bedingungen gelebt batten.

Wenn wir die Berichte von MlDDE^'DORP, SCHRENCK,
FlNSCH, Pallas u. a. iiber die Zusammensetzung der Tundren

und subarktischen Steppen lesen, die Nehring iibersichtlich

zusammeDgestellt hat^), so finden wir wiederholt Angaben iiber

Walder, die teils die Fiiisse begleiten, teils auch unabhaugig

von diesen inselartig vorkommen. Ebenso sind die Grenzen

gegen das umgebende Gebiet keine scharfen. Das gleichzeitige

Vorkommen von Wald- und Steppenbewohnern in einer Ab-
lagerung erklart sich also ohne Schwierigkeit.

Wie ist aber das diluviale Nebeneinandervorkommen von

Tieren zu verstehen, die heute unter extremen, sich aus-

schlieBenden Klimaten leben. Wahrend der Moschusochse

heute auf das arktische Nordamerika und Gronland beschrankt

ist und nach Sliden den 58° n. Br. nicht iiberschreitet, lebt

') Vgl. A. Brauer: Die arktische Subregion. Ein Beitrag ziir

geographischen Verbreitung der Tiere. Zool. Jahrb. Ill, 1888, S. 188-308,
Taf. vir.

^) A. Nehrinh: Uber Tandrcn u. Steppen der Jetzt- und Vorzeit.

Berlin 1890.



die Saigaantilope in den kontinentalen subarktischen Steppen-

gebieten des europaischen RuClands und Westsibiriens.

Anders zur DiliiTialzeit ! Dariiber gibt uns eine Arbeit

von MatscHIE wertvoUe Aufschlijsse'). Unter den Saugetier-

listen, die der Yerfasser dort aufstellt, haben zwei fur unsere

Frage ein besonderes Interesse. Die eine gibt nach TsCHEKSKi
aiis den Niederungen des Lenaflusses Reste an von:

Ursus arctos^ Bar.

Bison prisciis^ Wisent.

Ovibos moficliat^is, Moschiisoclise.

Coins saiga
y
Saigaantilope.

Equus cabal/ys, Pferd.

Elephas primigenius^ Mammut.
Die andere ist eine Liste der darch die Expedition von

1885 86 von der Insel Bolschoj Ljachow mitgebrachten Arten.

Es sind:

Unci a tigris, Tiger.

Canis lupus ^ Wolf.

Canis familiaris, Hausbund.

Lev CO cy on lag opus, Eisfucbs. .

Gulo hiscvSy VielfraB.

Talassarctos maritimus, Eisbiir.

Ursus arctos, Brauner Bar.

Phoca foeticla^ Robbe.

Arvicola spec, Feldmaus.

Arvicola spec.

Lemmus obcnsis, Lemming.
Dicrostony X tor quatus

,
Halsbandlemming.

Lepus variabilis, Schneehase.
Bison priscKS, Wisent.

Ovibos moschat2fS , Moscbn sochse.

Rangifer taranclus, R en n tier.

Cervus canadensis var. moraL Rotbirscb.

Coins saiga, Saigaantilope.
Eqnus caballvs, Pferd.

lihinoceros ficlwrhim/s, WoU-Nasborn.
Elephas primig ^ /? s , Mammu t

.

Die diluvialen Ablagerungen auf der groBen Ljacbow- Insel

(zwischen dem 73'' und 74° n. Br.), aus denen die Saugetier-

knocben berausgewascben werden, sind lebmige und sandige

') P. MatsCiiie: Zoogeographische Bctrachtungen iiber die Sauge-
tiere der uordlichcn Alten Welt. Archiv fiir Naturgeschichte, Jahrg.

1901, Beiheft, S. 307-328. Mit einer Verbreiturgskarte (Taf. X).
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Schicliten, „stellenweise mit eingeschwemmten Pflanzenresten

und Torfschichten" Nach unten gehen diese Sufiwasserbil-

duDgen in diinne wechsellagernde Schichten von Eis und LeLm
liber, die die Unebenheiten der Oberflache einer 60— 72 FuS
machtigen, durcbsichtigen, graugriinen Eismasse erfiillen^). Die

Pflanzenreste der oberen Schichten bestehen nach ToLL aus

Stammen, Zweigen und Blattern von Betula nana und einer

Salix-Art. Daneben iinden sich „Muscheln der Gattungen

Cyclas und Valvata, welche heute drei bis vier Breitengrade

siidlicher vorkommen". Im Liegenden der oberen Schichten

befand sich „zwischen zwei Eissaulen" ein Manamutkadaver,

der spater ausgewaschen und herausgefallen war. Nach BuNG?^
der die fossilen Knochen auf der grofien Ljachow-Insel gesammelt

hat, wurde dort auch der Kadaver eines Moschusochsen ge-

funden^).

TSCHERSKI bezeichnet die Fauna der Ljachow-Insel als

postglazial, versteht aber unter postglazial alle Ablagerungen,

die jiinger als die Hauptvereisung Europas sind. Die erstaun-

liche Tatsache, daB die Saigaantilope, die heute in Europa
(zwischen Don und Wolga) und im westlichen Sibirien liber

den 52° n. Br. nur selten hinauswandert, in der jiingeren

Diluvialzeit n ord lich Yom Polarkreis den 73° n. Br. iiber-

schritten hat, wird erganzt und gestiitzt durch eine Beihe von

Fundorten fossiler Saigareste, die TSCTIERSKI auf Grund seiner

Untersuchungen aufgestellt hat*). Darnach konnte er das Vor-

kommen der Saiga im europaischen BuBland und in Sibirien

nachweisen:
n. Br. o. L. v. F.

1. fiir die Wolga iu der Nahe von Sarepta . . 48^ 31' 62° 13'

2. fiir den Ural nordlich von Katharinenburg . 56° 49' 78*^ 15'

3. in Westsibirien fiir den Flufi Salairka, SOWerst
von der Stadt Tjumen 57° 10' 83M2'

4. fiir die Umgebung von Omsk 54° 59' 91« 2'

5. in der Nahe der Salairskischen Gruben ... 54° 104°

6. in Ostsibirien fiir das FliiBchen Usun-shul im
Minussinskischen Kreise 53° 108°

7. fiir die Stadt Krassnojarsk 56° 110° 28'

8. fiir die Nishne-udinsker Hohle im Gouverne-
ment Irkutsk . 54° 25' 116° 35'

9. fiir den Wilui 63° 45' 139° 42'

10. fiir das Miindungsgebiet des Olenek . . . ca. 72° 30' 143°

11. fiir die groBe Ljachow-Insel 73° 160°

TsciiERSKi: a. a. 0., S. 37/38.

^) Das sog. Steineis von Tolls.
^) Ygl. die Anmerkung bei Tscherski: a. a. 0., S. 38.

a. a. b., S. 188/189.
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Den Daten uber die Verbreitung der Saiga, die bekannt-

lich in Eiiropa bis Westfrantreich und SlideDgland uachgewiesen

ist, mochte ich die Verbreitung des Moschusochsen gegenliber-

8tellen, der von Frankreich und England bis nach Sibirien an

70 Fundorten festgestellt ist und in Frankreich bei Gorge d'Enfer

an der Dordogne als siidlichste Grenze seiner Verbreitung den
45'^ n. Br., in Deutschland den 48" n. Br. erreichte^), wahrend
in Westsibirien fiir ihn bei Tjumen, etwas sijdlich von dem oben

genannten Fund eines Saigaschadels, schon in 57" 10' n. Br., in

Ostsibirien an der Lena oberhalb Kirensk in 57" 47' n. Br. die

Siidgrenze seiner Verbreitung festgestellt wurde^).

Ich. kann hier nicht auf den Erklarungsversuch, den

TscnERSKI fiir das Zusammenvorkommen von Ovibos und

Saiga macht, im oinzelnen eingehen. Unter der Voraus-

setzung, daB Sibirien zur Diluvialzeit ein warmeres Klima
besafi, das allmahlich rauher wurde, nimmt er an, dal3 der

Moschusochse seither seine Lebensgewohnheiten veracdert und
sich dem arktischen Klima angepafit babe.

Fiir das Zusammenvorkommen von arktischen und sub-

arktischen Steppenformen bei Westeregeln fijhrt Neiiring

einen Gedanken von BoYD Dawkins aus: Die Annahme regel-

mafiiger, weit ausgedehnter Friihjahrs- und Herbstwanderungrn

der siidlichen und nordischen Siiugetierarten. Solche Wande-
rungen sind fiir die lebenden grofieren Pflanzenfresser der

Steppe und die ihnen folgenden Raubtiere nach XetirikG

von alien Kennern der Steppe, die das Tierleben beobachtet

haben, berichtet worden^). Aber diese Wanderungen halten

sich stets in den Grenzen des Wohngebietes. Auch die weiten

Wanderungen der Renntiere und die weniger ausgedehnten

Streifzijge des Moschusochsen in der Tundra gehoren hierher^).

Bei Brauer finde ich auch die wichtige Angabe, da6 das nur

noch in kleinem Bestande vorkommende „ Waldrenntier", bzw.

„ Wood-Cariboo", Asiens und Amerikas im Friahjahr noch an

einzelnen Stellen in die angrenzenden Teile der siidlichen

Steppen wandert, um das frische Griin abzuweiden. Die

Hauptmasse dagegen, die nach Norden tiefer in den Wald
eingedrungen war, fand jenseits des Waldes die ihm zusagenden

Moos- und Flechtenebenen vor und kehrt nur im Herbst in

Vgl. R. Kowarzik: Der Moschusochse im Diluvium von Europa
uud Asian. S.-A. aus dem 47. Bd. d. Verhandl. d. naturf. Vereins in

Briinn 1909, S. 4-9.
TscHERSKi: a. a. 0., S. 15 u. 187.

3) A. Nbhring: Tundren und Steppen, S. 124.

4) Vgl. A. Brauer: a. a. 0., S. 277-283.
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den Schutz des Waldes zuriick^). Wir haben hier vielleicht

das einzige Beispiel fur das jahreszeitliche gleichzeitige Yor-

kommen ein und derselben Art auf der Steppe und in der

Tundra.

Nach BrucKNER"), der aus hydrographiscliei] Pbanomenen,
Scbneegrenze und Ausdehnung der abfluBlosen Seen wabrend
der Diluvialzeit, wicbtige, streDg wissenscbaftlirb begriindete

Scbliisse auf das Klima ziebt, muBten, „ebe die Steppe das

vom Eis freigegebene Gebiet in Besitz nabm, uber dasselbe

nacbeinander eine arktiscb- alpine PflaDzendecke und eine

Waldvegetation binwegwandern, und der gleicbe Wecbsel des

Pflanzenkleides muBte sicb in umgekebrter Reibenfolge beini

allmablicben Naben der zweiten Vergletscberung Yollzieben".

Damit in Widersprucb stebt die Yon Neiiring u. a. an

verscbiedenen Fundorten nacbgewiesene Aufeinanderfolge von

1. Tundra-, 2. Steppen- und 3. Wald-Fauna, es sei denn,

da6 wir mit KOBEl/r annebmen wollen, daB „dpr Wald deni

zurijckweicbenden Eisrande nicbt rascb genug folgen konnte"^).

Andererseits bat aucb Neliring in unzweifelbaft priniaren

Ablagerungen (z. B. Westeregeln, s. o.) nebeneinander Vertreter

€ines arktiscben und eines kontinentalen Steppenklimas auf-

gefunden (Lemming und Pferdespringer), die den zwingenden

Beweis liefern, da6 diese Tiere gleicbzeitig und in nicbt zu

groBen Entfernungen Yoneinander lebten. Diese Funde zwangen

ibn selbst zu dem Scblusse*), daB „die Lemminge, welcbe

einst in unseren Gegenden lebten, nicbt plotzlicb aus denselben

Yerscbwunden sind, sondern ganz allmablicb bei fortscbreitender

Anderung des Klimas und der Vegetation ibre friiberen Wobn-
gebiete verlassen und dieselben nocb langere Zeit bindurcb

bei gelegentlicben Wanderziigen besucbt baben".

W. R. ECKARDT^) glaubt annebmen zu diirfen, daB Mittel-

europa „aucb zur Zeit der maximalen Vergletscberung zu

einem groBen Teile ein Steppenklima mit beiBen Sommern
und relatiY geringen Niederscblagen besonders zu dieser Jabres-

zeit besessen babe, insofern als damals aus der groBen nord-

licben Antizyklone beraus fast bestandig ostlicbe Winde

') a. a. 0., S. 278.

E. Bkuckneu: KlirnaschwankuDgen seit 1700 nebst Bemer-
knngen iiber die Klimaschwankungen der Diluvialzeit. Geogr. Abhandl.
heraupgeg. von A. Penck, Wien u. Olmiitz 1890, S. 313.

^) W. Kobelt: Die Verbreitung der Tjerwelt, Leipzig 1902, S. 139.

^) A. Nehring: Tundren und Steppen, S. 151.

^) Palaoklimatologie, Saramluiig Goschen, Nr. 482, Leipzig 1910,

S. 67.
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wehten, die ihre Herrschaft auch iiber dem eisfreien Vorland

ausiibten". Auf die Bedeutung, die JentzSCK diesen trockenen

(und kalten) ostlichen Winden fiir das Auftreten des mittel-

europaischen Losses, SOLGER fiir die Entstehung der bogen-

formigen Binnendiinen gegeben haben, sei hier nur hingewiesen.

Die schon von Neumayk^) ausgesprochene Ansicht yon der

Gleichzeitigkeit der zweiten Vereisung und der Ablagerungen

mit Resten nordischer Tiere mit den in etwas gr6J3erer Ent-

fernung gebildeten Loi3ablagerungen mit Steppenfauna weist

Bruckner damit zuriick, daB, abgeseheu von alien strati-

graphischen Bedenken, vor allem kiihle Sommer, wie sie in

der Nahe der Eismassen geherrscht liaben miissen, mit dem
Auftreten von Steppen unvereinbar seien^).

DaB es sich bei den Saugetierfunden von Gruppe und
Menthen um primare, nicht Misch-Faunen liandelt, dafiir

spricht die oft ausgezeichnete Erhaltung und die Menge der

aufgefundenen Knochen^). Wohl zeigen samtliche Stiicke, die

ich zu Gesicht bekam, Spuren der Abrollung, doch sind an

einigen alle Einzelheiten der Struktur und Ausbildung in einer

Vollstandigkeit erhalten, die nicht gerade fiir einen langeren

Transport durch Eis oder Wasser spricht. So ist z. B. an

dem Merckii-TjSihn von Gruppe selbst die zerbrechliche, ziem-

lich diinnwandige Wurzel mit ihren vier Enden unversehrt

erhalten; an dem Menthener Merckii-Tjixhn fehlt nur das

vordere auBere Wurzelende, und die frische, eckige Bruchflache

beweist, dafi es erst nach Auffindung des Zahnes abgebrochen

ist. Ich kann mir nur schwer vorstellen, daB so gat erhaltene

Stiicke einen weiten Transport oder eine bedeutendere Um-
lagerung der Schichten unversehrt mitgemacht haben sollten.

Die gleichfalls in den Kiesen vorhandenen MoUusken, die

groBtenteils der sog. diluvialen Nordseefauna angehoren, aber

auch arktische marine und altinterglaziale SiiBwasserformen

enthalten, sind teils als Geschiebe, teils auf primarer Lager-

statte zwischen Danzig und Thorn so verbreitet, daB ihre

Aufnahme aus dem Untergrund oder den anstehenden Schichten

unschwer zu verstehen ist.

Aber auch wenn man annimmt, daB Rhinoceros Merckii

als Geschiebe von Norden oder als Geroll von Siiden her an

seine heutigen Fundorte gelangt sei, es bleibt immer ein

1) M. Nkumayr: ErJgeschichte, II. Bd., Leipzig 1887, S. 600 u. 617.

a. a. 0., S. 311.

^) Ygl. daruber die auf S. 17 und 18 zitierte Angabe aus dem Ver-

"waltuDgsbericht des Westpreui^ischen Provinzial-Museums.
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Bestandteil der norddeutschen Diluvialfauna. Von einem seiner

siidlichen Begleiter, Eleplias antiqinis oder E. trogontJierii

habe ich unter den Elephas -Zsihnen des WestpreuBischen

Provinzial-Museums, die ich daraufhin durchsehen konnte,

nichts entdecken konnen. Doch war die Durchsicht, als ich

im Marz 1910 Danzig verliefi, noch nicht beendet. Da beide

Arten in der Provinz Posen, Eleplias trogontherii PoHLlG bei

Rixdorf vereinzelt vorkommen, so erscheint es mir nicht aus-

geschlossen, dafi sie auch Mr WestpreuBen noch nachgewiesen

werden. Andererseits haben die Zweifel, die POHLIG schon

1887 an der Bestimmung des 1877 am Bytantai im nord-

ostlichen Sibirien aufgefundenen Nashornkadavers als Rhino-

ceros Merckii aussprach^), sich als berechtigt herausgestellt;

TsCUEKSKI hat durch eine Untersuchung der Symphyse des

Unterkiefers und der Oberkieferbackzahne nachgewiesen, daU

nicht Rhinoceros Merckii, wie SuilKliNCK annahm, sondern ein

janges Individuum von RJi. antiquitatis vorliege^), und damit

werden die Folgerungen, die SCHRENCK^) aus dem Haarkleid

als Anpassung an die Kalte fiir Rli. Merckii zog, hihfallig.

Soweit sich die bisherigen Feststellungen iibersehen lassen, ist

Rhinoceros Merckii im Siiden und Siidwesten von Europa
haufiger und weiter verbreitet als Rh. antiquitatis. Es ist

daher im Norden und Osten vielleicht als ein Bestandteil der

praglazialen Fauna anzusehen, der sich widerstandsfahiger

gezeigt hat als andere Arten und unter den veranderten Lebens-

bedingungen sich noch laogere Zeit dort zu erhalten vermochte.

Denn wenn auch fiir mehrere der nordostlichen Fundorte von

Rh. Merckii ein exakter Beweis fiir das primare Yorkommen
nicht zu erbringen ist, so berechtigt doch sein wiederholtes

Vorkommen mit Eleplias jjriniigenius, Rhinoceros antiquitatis

und den anderen oben aufgezahlten diluvialen Arten zu der

Annahme, dai3 es als Glied dieser Fauna zu gleicher Zeit und
unter gleichen Bedingungen gelebt hat. Wenn sein Zusammen-
vorkommen mit Tieren, die heute ein sehr kaltes Klima ver-

langen, wie z. B. der Moschusochse oder der Eisfuchs, schwer

vereinbar erscheint mit einem Klima, wie es nach BRUCKNER
u. a. wahrend des Hohepunktes der Interglazialzeit geherrscht

hat, so geben die Feststellungen von SoENDEROP und Menzel

^) H. PoHLTG: Tiber Eleplias trogontherii und Rldnoceros Merckii

Von Rixdorf bei Berlin. Diese Zeitschr. 39, Berlin 1887.

2) TsCHERSKi: a. a. 0., S. 12, Anm. 2, u. S. 444, Anm. 1.

^) L. V. Sohuenck; Der erste Fund einer Leiche von Rliinoceros

Merckii Jag. Mem. de TAc. des Sc. de St.-Petersbourg, VII. Serie,

Bd. XXVII, Nr. 7, Petersburg 1880.



iiber die Lagebeziehungen des Rixdorfer Horizontes an der

Grenze zwischen „echtem Interglazial" und der Zeit der

3. Yereisung wichtige Fingerzeige fiir eine Erklarung^).

Aber auch das Zusammenvorkommen Yon Rinoceros Merckii

mit den Steppentieren Neiirings erscheint uns begreiflich,

sobald wir die Lebensbedingungen jener genauer betracbten,

iiber die uns KOBELT^) Yorzuglicb unterrichtet. Die asiatischen

Steppen, in denen das Wildpferd (Equus Prsclieioalskii Pall.)

die Saigaantilope (Coins saiga\ der Turantiger {Felis tigris vir-

gata III.), der nordostlicbe mandschuriscbe Tiger (Felts tigris

longipilis FlTZ.)^), der dem Eisfuchs nahestehende Steppenfuchs

( Vtdpes corsac L.), der Boback (Arctoniys bobac Pall.), der

Ziesel (^Spermophilus fulviis LiCHT.), die Springmaus (Alactaga

jaculus Pall.), der Pfeifhase (Lagomgs pusillus Pall., ogo-

tona Pall, und alpinus PaLL.'^) und yiele andere Arten leben,

sind durch ihren sibirischen Winter mit furchtbarer Kalte und
Schneesturmen ebenso beriichtigt als durch die sommerliche

Diirre und Hitze. Die genannten Arten aber bevorzugen stets

die vegetationsreicheren Teile der Steppe, einige sogar die

gebirgigen, und meiden die wiisten Gegenden. Der Tiger be-

wohnt die Dickicbte an den FluBlaufen und die sparlichen

Waldgebiete an feucbteren Stellen. Der durch seine lange

Behaarung Yorziiglich gegen die Kalte geschiitzte Mandschuren-
tiger „nahrt sich der Hauptsache nach von Wildschweinen, jagt

aber im Winter auch Ren und Eleu und halt in schlechten

Zeiten selbst die Pfeifhasen und Mause nicht fiir zu schlecht,

um seinen Hunger zu stillen''^). Bei der Mehrzahl der Steppen-

nager ist nicht das Warmebediirfnis, sondern die Trockenheit

des Bodens , bei einigen auch die Waldflucht charakteristisch.

Unter derAnnahme derllerrschaft ostlicher, also fiir Mitteleuropa

kontinentaler Winde wiirden die klimatischen Bedingungen an

der Grenze einer nahenden Eiszeit den diluvialen europaischen

Yertretern dieser sog. Steppenfauna wohl sicher zugesagt haben
und boten doch gleichzeitig, namentlich in der Nahe des Eises,

auch den arktischen Tieren die Existenzmoglichkeit. Wie das

^) F. SoENDEROP und H. Menzel: Bericht iiber die Exkursion
nach Phoeben am 24. Marz 1910. Diese Zeitschr. 1910, Monatsber.
Nr. 11, S. 6301631.

2) Kobelt: a. a. 0., S. 167-196.
^) Der nach Kobe:lt im Sommer bis zur mittleren Lena streift

und schon bei Irkutsk erlegt wurde! (a. a. 0., S. 180.)

Der letztere bevorzugt das Waldgebiet. „Im hohen Norden
steigen Pfeifhasen bis in die Tundra herab." (Kobelt: a. a. 0., S. 182.)

^) Kobelt: a. a. 0., S. 179-180.
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Yorkommen des Moschusochsen an der Dordogne zeigt, ent-

fernte sich dieses ein arktisches Klima gewohnte Tier zeitweilig

recht weit aus dem vergletscherten Gebiet.

Aus archaologischen Gesichtspunkten, aber aucli unter

Beriicksichtigung des arkto-alpinen Charakters der LoiBfauna

kommen Penck und ButiCKNER zu der Auffassung, daB die

alpine LoBbildung noch wahrend des Herannahens der Wiirm-

Yergletsclierung fortgedauert babe'). Aus dem wiederholt

beobacbteten Zusammenvorkommen von kleinen Steppentieren

mit Tundratieren scblieBt PenCK, das wir „keinen Grund baben,

am einstigen Zusammenleben beider Faunen zu zweifeln'*^)".

Die Stellung eines Teils des L6B an das Ende der RiB-

AViirm-Interglazialzeit in den Alpen entspricbt Yollig der von

Menzel und SOENDEROP nacbgewiesenen stratigrapbiscben

Stellung des Rixdorfer Horizontes im norddeutscben Flacblande.

Die mit arktiscben Elementen (Renntier, Eisfucbs, Halsband-

lemming u. a.) durcbsetzte SandloBfauna von Westeregeln

entspricbt ebenso der arkto-alpinen Pauna PencKs wie den

das Renntier und den Moscbusocbsen bzw. die Saigaantilope

fiibrenden Faunen von Rixdorf und WestpreuBen. Den vier

norddeutscben Faunen gemeinsam aber ist das, wenn aucb stets

vereinzelte, Yorkommen von Rinoceros Merckii, dessen Nacb-

weis an den drei neuen westpreuBiscben Fundorten sein bisber

bekanntes Yerbreitungsgebiet nacb Norden und Osten erweitert,

den vereinzelten Rixdorfer Fund aus seiner Zufalligkeit beraus-

bebt und eine Briicke scblagt zu den nordlicben Funden in

RuBland und Sibirien. —

Fiir die giitige tJnterstiitzung, die meinen Untersucbungen

zu teil wurde, bin icb za groBem Dank verpflicbtet: durcb die

tiberlassung von Yergleicbsmaterial aus der Sammlung des

Geologiscb-Palaontologiscben Instituts. und Museums der Uni-

versitat Berlin denHerren Gebeimrat Prof.Dr.BKANCAundPrivat-

dozent Dr. Stkemme, aus der Sammlung der Koniglicb PreuBiscben

Geologiscben Landesanstalt zu Berlin den Herren Gebeimrat

Prof. Dr. H. SCHROEDER und Kustos Prof. Dr. J. BOHM , aus

der Sammlung des WestpreuBiscben Provinzial- Museums zu

Danzig den Herren Gebeimrat Prof. Dr. CoNWENTZ und Direktor

Prof. Dr. KUMM, durcb mir zur Yerfiigung gestellte Werke
aus ibrer Museums- und Privatbibliotbek den Herren am

^) Pemck und Bruckner: die Alpen im Eiszeitalter, Leipzig 19.9,

n.Bd., S. 712£f.; IlI.Bd., S. 1159ff.

a. a. 0., S. 706.



Berliner Zoologischen Museum Direktor Prof. Dr. BrAUER und

Kustos Prof. Dr. MatSCHIE. Dem letzteren bin ich auch fiir

wichtige Literaturnacliweise, namentlich iiber die Yerbreitung

des Moschusochsen, und fiir wertvolle Anregungen zur Frage

der geographischen Yerbreitung der Saugetiere zu besonderem

Danke verpflichtet.

liber die Klappersteine spricht Herr RaUFF, zur Dis-

kussion iiber den Yortrag die Herren WahnSCHAFFE, Gagel,
SOENDEROP und der Yortragende.

Herr GAGEL bemerkte, dafi die beschriebene Saugerfauna

kein einziges wirklich interglaziales, sondern fast nur nach-

weislich glaziale Tiere eathalte.

Der Moschusochs ist das Tier, das heute YOn alien

grofien und kleinen Landsaugern am meisten nacb Norden geht.

Das Renntier bleibt nicht viel hinter ihm zuriick; da6 die

ebenfalls mit dickem Pelz ausgestatteten Mammute und woll-

haarigen Nashorner unter arktischen Bedingungen gelebt baben,

bedarf nach den sibirischen Funden und ihrem Mageninhalt

keines weiteren Beweises. Da6 die marinen Conchylien ver-

schleppt sind und nicht aus dem letzten Interglazial (soweit

ich sehen kann, ist noch an keiner Stelle ein Beweis dafiir

erbracht [zweiklappige Muscheln auf primarer Lagerstatte!],

daS das letzte Interglazial in Ost- und WestpreuBen ein

marines gewesen ist), sondern aus einem friiheren Interglazial

(Eemzone) sowie aus glazialen Schichten (Yoldiatonen) stammen,

bedarf nach vielfaltigen friiheren Nachweisen (zuletzt MadsEN
und NordMANN: „Eemzonerne") keines nochmaligen Beweises.

Ich kann die Saugerfauna, soweit ihre Reste nicht etwa

ebenfalls glazial yerschleppt bzw. fluvioglazial umgelagert sind

(die so gut erhaltenen Zahne konnen mitsamt den Kiefern weit

verroUt sein; in dem durchlassigen Kies vergeht die Knochen-

substanz der Kiefer viel schneller als die harte Zahnsubstanz),

nur fiir eine glaziale ansehen, die unmittelbar am Eisrande

gelebt hat, bei kurzen Oszillationen des Eisrandes unter die

jiingsten Moranen gekommen ist und gar nichts fiir Inter-

glazial beweist. Da6 in unseren Breiten bei den langen

Sommern auch die Saiga gelegentlicli in die Moostundra und
bis dicht an den Eisrand Yorgedrungen ist, scheint mir gar

nicht so unwahrscheinlich — wenn die Stiicke wirklich nicht

Yerrollt sein sollten!

Im Interesse der endgiiltigen Klarstellung der Stratigraphie

unseres Diluviums und einer einwandfreien Gliederung des-

3
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selben muB gegen die Anwendung des Wortes „Interglazial'^

oder „kaltes Interglazial" auf derartige Dinge durchaus Ein-

spruch erhoben werden. Die erwahnten Funde liegen m. E.

iiberdies viel zu hoch im jungen DiluYium, als dafi sie einem

wirklichen Interglazial angehoren konnten!

Herr SOENDEROP bemerkte dazu:

Die Ausfiihrungen des Herrn HERMANN baben micb nocb

nicbt iiberzeugt, dafi die Faunen der Kieslagerstatten von Gruppe
und Menthen auf primarer Lagerstatte sich befinden nnd inter-

glazial sind. Dazu ist einmal der Charakter der Fauna zu

verschiedenartig, die aus Wald- und Steppentieren, Arten des

gemafiigten und kalten Klimas sowie aus Bewobnern des Landes

und Meeres gemengt ist. Wenn nun aucb an dem Fundort

ganz bedeutende Mengen von Knocben gesammelt wurden, so

ist doch nie ein zusammenbangendes Skelett aufgedeckt worden.

Herm H. Menzel und mir ist es zwar gelungen, fiir einige

dem Rixdorfer Horizont zugerecbnete Fundstellen die Stellung

zwiscben dem ecbten Interglazial und dem obersten Gescbiebe-

mergel festzulegen; beim weiteren Studium der anderen Fund-

orte der Rixdorfer Stufe bat sicb aber gezeigt, dafi diese Ein-

ordnung in das „kalte Interglazial" der jiingeren Interglazial-

zeit nicbt iiberall durcbzufiibren ist.

Wir miissen vielmebr aucb bier daran festbalten, dafi diese

Lagerstatten zum Teil nicbt primar und nicbt interglazial sind,

wiewobl sicb in ibnen Knocbenreste zusammen mit ganz fein-

scbaligen Concbylien in b ester Erbaltung und grofier Reicb-

haltigkeit finden.

Zu solcben Lagerstatten scbeinen mir aucb die west-

preufiiscben Fundorte Yon Gruppe und Mentben zu geboren.

Hieriiber werden in nacbster Zeit nabere Mitteilungen

Yon Herrn Menzel und mir bier gemacbt werden.

Herr HERMANN erwidert, dafi die YOn Herrn GagEL
beanstandeten Angaben iiber marines Interglazial in West-

preufien den bekannten Arbeiten Yon JentzsCE entnommen

sind, und Yerweist auf die kurze Zusammenfassung, die Wahn-
SCHAFFE bieriiber 1909 auf S. 321 der 3. Auflage seiner

„Oberflacbengestaltung des norddeutscben Flacblandes" gibt.

Aufierdem ist aber diese Frage fiir die Ausfiibrungen des Yor-

tragenden iiber die westpreufiiscbe Saugetierfauna gegenstandslos.

Diese stimmt mit der Yon WahnsCHAFFE als interglazial

nacbgewiesenen Hixdorfer Fauna selbst bis auf Einzelbeiten

wie die Yerscbiedene Haufigkeit der Arten iiberrascbend iiberein.
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Im Interesse einer einwandfreien Gliederung erscheint es aber

unzulassig, ein und dieselbe Fauna einmal als giazial, ein

andermal als interglazial zu bezeichnen. Die hocbinteressanten

Feststellungen von Menzel und SOENDEROP, auf die icb im

Vortrage scbon yerwies, und die die genannten Autoren zur

Pragung eines neuen Begriffes „kaltes Interglazial" ver-

anlafiten, scbeinen mir den Zwiespalt zu losen, der bisher

darin bestand, dafi eine iiberwiegend arktische Fauna bei Rixdorf

bzw. bei Menthen und Gruppe zur Interglazialzeit lebte.

Herr E. ZIMMERMANN-Berlin legte ein Konglomerat
mit Sphaerocodium und Spirifer Verneuili aus dem
Kalkgraben bei Liebichau unweit Freiburg i. Schl. yor und
kniipfte daran Bemerkungen iiber das Devon in Niederschlesien

iiberhaupt und das von Ober-Kunzendorf im besonderen.

Das kalkknoUenfiihrende Konglomerat aus dem Kalkgraben

ist schon seit alten Zeiten bekannt, Dames hatte aber diese

Kalkknollen mit devonischen Yersteinerangen fiir Gerolle an-

gesehen und das Konglomerat selbst daraufhin in den Culm
verwiesen. Diese Ansicht hatte auch Dathe in seiner „Geo-

logischen Beschreibung der Umgebung von Bad Salzbrunn"

angenommen, und sie ist von da auch in die im Erscheinen

begriffene geologische Karte von Blatt Freiburg iibergegangen.

Der Yortragende fand aber, durch Beobachtungen vor Ort

sowie mit dem Mikroskop, dafi die Kalkknollen, mindestens

die meisten von ihnen, keine Gerolle, sondern an Ort und
Stelle entstandene, konzentrisch-schalige Bildungen organischer

Entstehung sind, und zwar neue Yertreter der bisher erst aus

alpiner Trias und baltischem Obersilur bekannten Gattung
Sphaerocodium Rothpl. Diese Algenkugeln umkrusten wohl
ausnahmslos eine Brachiopoden- oder Schneckenschale oder ein

Bruchstiick einer solchen; und dieselben Brachiopoden, ins-

besondere Spirifer Vertieuili^ sind auch frei, nicht umkrustet,

in dem Konglomerat eingeschlossen, neben ihnen auch noch

zahlreiche Korallenzweige {Favosites und Endophyllum pris-

cum\ die ihrerseits aber niemals von Sphaerocodium umkrustet

worden zu sein scheinen. Auf Grund dieser Befunde muB,

solange Spirifer Verneuili als Leitversteinerung des Devons
gilt, auch das Sphaerocodium -lLon^omQr2it vom Kalkgraben

als devonisch gelten und wiirde eine neue, bisher unbekannte

und unerwartete Facies dieser Formation darstellen. Ist das

richtig, dann muB aber auch sein Liegendes mindestens als

devonisch gelten. Leider ist dort nicht mit Sicherheit zu

a*
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sagen, welches die Liegendseite ist. Petrographisch aber

stimmen die Schichten auf beiden Seiten des fraglichen Kon-
glomerats iiberein und sind auch selbst im wesentliche'n Kon-
glomerate, aber kalk- und liberhaupt auch fossilfreie.

Diese Konglomerate mit zwischengeschalteten diinnen

Schieferlagen, in denen Buchiola gefunden wurde, setzen nach

Osten hin in die Gegend YOn Ober-Kunzendorf fort und sie

sind es, in deren Gebiet hier, so ziemlich in der Mitte, der

altbekannte, jetzt zu einem tiefen See mit schwer zuganglichen

Steilrandern umgewandelte fossilreiche Kalkbruch von Kunzen-

dorf sich befindet, den Dames in seiner Dissertation besonders

beriicksichtigt hat.

Dames kam darin zu dem Ergebnis, daB dieser devonische

Kalk eine Emporragung des alteren Untergrunds aus den um-
gebenden Culmkonglomeraten sei. Die Lagerungsverhaltnisse

im Bruche selbst sind allerdings zu verworren und in der

Frage nicht entscheidend. Auch in etwa ^3 km TJmkreis um
den Bruch sind keine geniigenden Aufschliisse. Wenn man
aber dariiber hinausgeht, so sind auf mindestens drei Seiten

um den Bruch herum je 2 bis 3 km weit die Aufschliisse iiber die

Schichtenlagerung recht gut und zahlreich, und Yortragender

fand, daB sie alle ein Einfallen nach dem Kunzendorfer Kalke

hin, d. h. unter diesen hinunter, zeigen. Dieser diirfte dem-

nach wohl nicht einem Sattelkern oder einer alten Klippe,

sondern umgekehrt einem Muldenkern angehoren. Auch daraus

wiirde das devonische Alter der umgebenden Konglomerate

hervorgehen, die, wie gesagt, zum Kalkgraben fortsetzen.

In der Besprechung erwahnte Herr GuRICH, daB er

Kugeln, die den vorgelegten Sphaerocodien ahnlich seien, auch

im Kunzendorfer Bruch gefunden habe. Yortragender hat die

gleichen Funde gemacht, aber lose, und war darum nicht sicher,

ob sie nicht dorthin verschleppt seien, auch sind sie mikro-

skopisch noch nicht naher untersucht.

Ausfiihrlicheres iiber die Petro- und Stratigraphie des

besprochenen Gebietes Liebichau-Kunzendorf bringen iibrigens

die Erlauterungen zum Blatte Freiburg.

Darauf wird die Sitzung geschlossen.

V. w.

Fliegel. Branca.

0.

Stremme.
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