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

Yom 4. Januar 1911. Das ProtokoU wird Yerlesen und ge-

nelimigt.

Der Vorsitzende macht Mitteilung Yom Ableben des Mit-

gliedes der Gesellschaft, Herrn Dr. med. FniEDRlCH Landwehr
in Bielefeld. Die Anwesenden erheben sich zu seinem An-
denken Yon den Platzen.

Der Gesellschaft wiinschen als Mitglieder beizutreten:

Herr Admiralitatsrat Dr. P. SCHERBER, Berlin W 15,

Lietzenburger Str. 5 pt., yorgeschlagen durch die Herren

HaRBORT, RaUFF, ZimMERMANN. ^_,^^----T---- Jr:^

Herr cand. geol. Axel Born, Gottingen, Geologisch- ^^^'^ ^^^Gf^

Palaontologisches Institut, yorgeschlagen durch ^i^^
^

Herren POMPECKJ, SalfeLD, Wedekind. |i 30 idi

Herr Bergreferendar ErnST Fulda, zurzeit Halberst^t,'^^
^

Sedanstr. 2, standige Adresse: Sangerhausen, Kurz^<<^^^SOj\iA^ ^^5^-;

feld 1, vorgeschlagen durch die Herren PauFF, Schutz,
* E. ZiMMERMANN.

Das Geologisch- Paldontologische Institut und Museum
der Universitdt Berlin, Berlin N 4, Invalidenstr. 43,

vorgeschlagen durch die Herren BranCA, Stremme,
V. Staff.

Herr M. v. KOMOROWICZ, Charlottenburg, Suarezstr. 32,

vorgeschlagen durch die Herren BRANCA, PecK,

Stremme.
6
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Freifraulein Adda V. Helldorf, zurzeit Dresden, vor-

geschlagen durch die Herren F. ZiRKEL, H. Credner,
R. HeINISCH.

Herr cand. phil. AUGUST KuMM, Miihlhausen i. Thiir.,

Obere Johannisstr. 27, vorgesclilagen durch die Herren

Broilt, Rothpletz, Reiser.

Herr cand. rer. nat. Karl Willmann, Freiburg i. B.,

Hildastr. 40, vorgeschlagen durch die Herren Broili,

RoTHPLETZ, Reiser.

Der Vorsitzende legt die eingegangenen Schriften vor.

Herr KARL WALTHER in Montevideo sprach iiber

das krystalline Grundgebirge in der Umgebung von
Montevideo (Uruguay). Mit 10 Textfiguren.

In einer gewisse Sandsteinbildungen des Nordens der

Republik Uruguay betreffenden Abhandlung, die sich beim

Neuen Jahrbuch fiir Miueralogie usw. im Druck befindet, babe
ich u. a. auf den Gegensatz der geologischen Yerbaltnisse

bingewiesen, wie er sich zwischen Siiden und Norden des

Landes auspragt — hier im wesentlichen krystalline Schiefer

nebst Intrusivgesteinen, dort sandig-tonige Sedimente vielfach

in Wechsellagerung mit Eruptivgesteinsdecken diabasisch-

melaphyrischen Charakters, ein Komplex, der die erstgenannten

Bildungen iiberlagert.

Schon die Umgebung von Montevideo, der Hauptstadt des

Landes, bietet dem Geologen eine Fiille interessanter Beob-

achtungen, in erster Linie nach der petrographischen Seite hin.

Die geologischen Bildungen gliedern sich dort ohne w^eiteres

in zwei grofie Teile, das krystalline Grundgebirge und dessen

diluviale Bedeckung. Von der letzteren war schon friiher die

Rede^); es wurde dort gezeigt, daB die Absatze rein nach

petrographischer Beschaffenheit sich in zwei Horizonte gliedern,

deren unterer nur ganz lokal zu beobachten ist und, wie es

scheint, auf Senkungen in der Oberflache des welligen krystal-

linen Untergrundes beschrankt bleibt. Es wurde angegeben,

dafi die Machtigkeit der diluvialen Lehmdecke selten betracht-

lich ist, woraus sich zahlreiche Hervorragungen krystalliner

Gesteine erklaren. Sie treten in der Stadt Montevideo selbst

^) K. Walther: El Diluvio en los alrededores de Montevideo.

Revista del Institute de Agronomia en Montevideo, Nr. 5, S. 263.

(Referat im Geologischen Zentralblatt.)
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versclaiedentlich direkt an die Oberflache oder werden bei

Ausscbacbtungen baufig freigelegt.

Lassen Sie uns nun zunacbst die fiir das Studium des

krystallinen Grundgebirges wicbtigsten Aufscbliisse nacb der

Karte feststellen, um damit einen Uberblick iiber die Ge-

staltung der Oberflache zu gewinnen^). Der bocbste Punkt in

^) Vgl. hierzu das Ubersicbtskartchen Fig. 1 (uach L. C. Bollo:
Geografia de la Rep. Oriental del Uruguay, Montevideo 1907), auf das
bei weiteren Veroffentlichungen stets Bezug genommen werden soil.



der Umgebung der Stadt Montevideo und zugleich des gleicli-

namigen Departements ist der Cerro (d. h. Berg), eine nur

ungefahr 150 m hohe kahle Erhebung, welche die Einfahrt in

den Hafen flankiert. Wahrend die Berghange zum groBen Teil

mit lehmigen Absatzen oder Schuttmassen bedeckt sind, er-

scheint gegen den Gipfel zu, der Ton einer kleinen Veste

gekront wird, in rauhen Felsmassen hervortretend, ein gleich-

maBig feinkorniges ampbibolitisches Gestein von schwarzgriiner

Farbe. Es ist teilweise stark schieferig ausgebildet, bei ost-

westlicbem Streichen (s. Fig. 2). Losgeloste Flatten, welche

die Hange bedecken, geben, mit dem Hammer angeschlagen,

haufig einen hellklingenden Ton, woraus sich die volkstiimliche

Gesteinsbezeichnung „piedra de campana" (Glockenstein) sowie

der Gedanke herleiten, dafi man es mit Phonolith zu tun

babe — eine Annahme, die, wie wir sehen werden, vollig

haltlos ist.

Ganz das gleiche Gestein findet sich — worauf bemerkens-

vs^erterweise bereits Ch. Darwin bingewiesen hat — an und

auf dem Cerrito (d. h. kleiner Berg) im Norden der Stadt,

v^o es in ziemlich ausgedehnten Briichen zu Schottermaterial

gewonnen wird, Aber auch zwischen Cerro und Cerrito am
Arroyo (d. h. Bach) Miguel ete und dessen Seitenarmen tauchen

an verschiedenen Stellen kleine isolierte Partien des Gesteines

aus der Lehmdecke hervor, meist allerdings stark verwittert,

wobei sich der bedeutende Gehalt an eisenhaltigem Mineral in

lebhaft gelben und roten Farbentonen verrat. In der eigent-

lichen, nach amerikanischer Sitte schachbrettartig angelegten

Stadt und in der Nahe des sie umgebenden Boulevards Artigas
beobachtete ich nichts von dem in Rede stehenden Gesteine,

es findet sich jedoch -wieder in betrachtlicher Menge an dem
meist steinigen Meeres- (oder richtiger gesagt La Plata-) Strande,

sov^ohl siidlich des Cerro als namentlich im Osten der Bucht,

w^o es in inniger Yerbindung mit gneisartigen Gesteinen

auftritt.

Diese Biotitgneise, wie ich sie vorlaufig rein nach ihrem

makroskopischen Habitus nennen will, hatte ich zunachst an

der sogenannten Tablada beobachtet, einer, wie der Name
sagt, tafelformigen Erhebung nordlich Montevideos, die man
in einer halben Stunde von der Landwirtschaftlichen Hoch-

schule^) aus erreicht. Der mit ganz kurzem Grase bestandene

harte Lehmboden ist hier stark zerkliiftet und von teilweise

^) Gelegen an der Kreuzung der Avenida Millan mit dem Camino
Nacional a Las Piedras.
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iiber mannsliolieii weitverzweigten Wasserrissen, die sich bis

auf die krystalline Unterlage eingeschnitten haben, durchzogen.

Diese Gneise sind dasjenige Gestein, das wohl die groBte Ver-

breitung in der Umgebung YOn Montevideo besitzt. Sie er-

scheinen am OstfuUe des Cerro am Strande, dann gegeniiber

auf der linken Seite des Arroyo Pantanoso, wo sie in be-

deutenden Steinbriichen abgebaut werden, und zieben sicli von

hier, der sogenannten Teja, bis zum Arroyo Miguelete. Ferner

wird die schmale Halbinsel gegeniiber dem Cerro, auf welcher

der verkebrsreichste Teil der Stadt mit seiner Hauptader, der

StraBe „18. Juli", sich erhebt, von dem genannten Gesteine ge-

bildet, das man haufig schon bei Pflasterungsarbeiten auf-

gescblossen sieht. Bei dieser geringen Machtigkeit der Lehm-
bedeckung — worauf ich oben schon hinwies — versteht man
es, da6 iiberall die flach gewellte Oberflache, die so bezeich-

nend fiir den ganzen Siiden der Republik, getreulich die Un-
ebenheiten der vordiluvialen Oberflache widerspiegelt.

Im ganzen Yerlaufe des Strandes, von der an der Spitze

i jener eben genannten Halbinsel gelegenen Universitat an iiber

i
den alten Friedhof (Cementerio Central) und die Punta

j

Brava oder Carretas bis zum Buceo-Friedhofe spielen die

I Biotitgneise die Hauptrolle, die ihnen jedoch stellenweise von
den zuerst namhaft gemachten amphibolitischen Gesteinen

Fig. 2.

Geschieferter Amphibolit. Cerro.
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streitig gemacht wird. AuBerdem fangen in der Gegend des

alten Friedhofes fleischrote aplitische Granite an, sich einzu-

schalten, die vielerorts pegmatitischen Charakter annehmen
und in dieser Form als mauerartige Gange in den La Plata*

hinausragen. So erkennt man einige dieser Gange schon aus

der Gestaltung des Strandes; die bedeutendste derartige Bildung

ist die als Punta Carretas oben schon erwahnte, mit einem

Leuchtturm gekronte Landzunge, wo sich eine groBe Anzahl

Yon Pegmatitgangen durchschneidet. Diese stets durch fleisch-

roten Feldspat ausgezeichneten Aplite und Pegmatite treffen

Tvir erst bedeutend weiter nordlich wieder, namlich auf und
in der Nahe der schon genannten Tablada, wo sie in halb-

aplitische Granite iibergehen.

Zum Schlusse dieser einleitenden Bemerkungen sei noch

erwahnt, daB im Osten und Nordosten der sehr weit aus-

gedehnten Stadt, in den zahlreichen Barrios, Pueblos oder

Villas (d. h. Vororten) nirgends der krystalline Untergrund

zutage tritt. Er wird hier iiberall von seiner Lehmdecke
Yollig verhiillt.

Indem wir die Resultate der petrographischen Unter-

suchungen vorausnehmen, unterscheiden wir unter den vor-

diluvialen Gesteinen der Umgebung Yon Montevideo nach ihrer

geologischen Erscheinung krystalline Schiefer und Eruptiv-

gesteine. Bei den ersteren ist es hier wie so vielfach auch

in anderen Gebieten auBerst schwierig, das Ursprungsgestein

und die Krafte festzustellen, welche metamorphosierten. Soviel

scheint sicher, daB unter ihnen dem Gebirgsdruck im wesent-

lichen nur Schieferung und Faltung der Gesteine zuzuschreiben

sind, wahrend fiir kontaktmetamorphe Wirkung u. a. echte

Garbenschiefer sprechen. Mehr aber als auf diese Einfliisse

mochte ich im vorliegenden Falle auf Umgestaltung durch

eine weitgehende Quarzimpragnation hinweisen (s. Fig. 3), die

sich oft deutlich aus Pegmatiten durch Zuriicktreten des Feld-

spates herleitet. Diese Pegmatite spielen im ganzen Siiden

des Landes eine groBe Rolle; sie zeigen uns u. a. durch die

Feststellung ihrer Zugehorigkeit zu dem oben als Biotitgneis

bezeichneten Gesteine, daB wir es hier mit einem echten Granit

zu tun haben, dem auch lamprophyrische Nachschiibe nicht

fehlen. Ungleich schwieriger ist die Natur der mehrfach ge-

nannten Amphibolite festzustellen, und zwar aus dem Grunde,

weil hier ursprunglich eruptive mit sedimentaren Bildungen

aufs engste verbunden scheinen. In der Tat werden wir auch

in vielen Fallen mit der Annahme inniger Vermengung erup-

tiven und sedimentaren Materiales der Wahrheit am nachsten
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kommen. Auch unter dem, was man auf den ersten Blick mit

„Glimmerscliiefer" bezeichnet, verstecken sich Gesteine Ton
ganz heterogenem Charakter, wie man bei der mikroskopischen

Untersuchung erkennt. Wahrend ein Teil, das granatreiche

Gestein in der Nahe des Dique (d. h. Damm) Cibils, ein

echter Glimmerschiefer und somit sedimentaren Ursprungs ist,

lafit ein anderes Gestein mit sogenannter Augenstruktur auf

stark umgewandelte Granitporphyre schlieBen. Sicher sedi-

mentogen sind auBer den eben genanten Granatscbiefern nocb

Fig. 3.

Injektion von Qaarz in Amphibolit. Pantanoso.

Phyllite und Quarzite. Es treten also in unserem Gebiete

folgende Gesteine auf:

1. Granit, grob- und feinkornig, reicb an Biotit,

2. Granitporphyr, glimmerschieferabnlich,

3. Aplitiscbe, pegmatitiscbe und lampropbyrische Gang-
gesteine (zu 1. gehorend),

4. Granit, balbaplitisch bis aplitiscb und pegmatitisch,

Yon fleischroter Farbe,

5. Gabbro, meist zu amphibolitischen Gesteinen umge-
wandelt, stark scblierig bis zur Ausbildung YOn reinen

Hornblendegesteinen,

6. Melapbyr, gangformig,
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7. Phyllit,

8. Granatglimmerschiefer,

9. Quarzit.

Der an erster Stelle genannte Granit bietet nichts be-

sonders Bemerkenswertes. In den schon genannten tiefen

Steinbriiclaen an der Teja erkennen wir, dafi das Gestein

lediglicb an der Oberflacbe druckgeschiefert ist; gegen die

Tiefe ist es vollkommen richtungslos mit auffallend frischem

Feldspat, der, wie man u. d. M. erkennt, sowohl Orthoklas

als Plagioklas vom optischen Charakter des Oligoklases ist.

Bemerkenswert ist der Reicbtum an Mineralien der Epidot-

gruppe, den alle Scbliffe des vorliegenden Granits von ver-

scbiedenen Punkten aufweisen. Nepbelin, den man nacb der

camptonitiscb-moncbiquitiscben Ganggefolgscbaft erwartet, wurde
nirgends beobacbtet und ist scbon durcb die reicblicbe An-
wesenbeit des Quarzes ausgescblossen.

Dafi diese Granite jiinger als die ampbibolitiscben Ge-

steine sind, zeigt sicb in gangformigen Bildungen, von denen

die letzteren allerorts durcbsetzt werden. Ibre Erkennung
wird durcb starke Scbieferung und scblecbten Erbaltungszustand

aufierordentlicb erscbwert. Das Gestein nimmt dabei ganz das

Ausseben eines mit dem Ampbibolit wecbsellagernden Glimmer-

scbiefers an (Fig. 4). Dies ist besonders der Fall in einem

stockformig erweiterten Vorkommen am Arroyo Miguelete

zwiscben den Bacben Casavalle und Cerrito. Die reicblicb

vorbandenen Quarz- und Feldspat-,, Augen", die man scbon

mit dem blofien Auge auf dem Querbrucbe erkennt, lassen

micb jedocb aucb bier einen stark gescbieferten Granitporpbyr

vermuten, der stellenweise von pegmatitiscben Scblieren im-

pragniert erscbeint.

In der Nabe der Teja-Steinbriicbe beobacbtet man, dafi

der Biotitgranit randlicb in Aplit iibergebt, der in einem

Haufwerke von Gangen den Ampbibolit durcbsetzt. Am linken

Ufer des Pantanosobacbes nabe seiner Einmiindung in die Babia

(Bucbt) verbinden sicb diese aplitiscben Gauge mit granit-

porpbyriscben zu instruktiven Gangbildern. Viel grofiartiger

als diese aplitiscbe ist die zugeborige pegmatitiscbe Facies,

von deren grofier Yerbreitung oben scbon die Rede war. In

guten Aufscbliissen und besonders stark ausgebildet zeigen sicb

die in das ostwestlicbe Streicben der Ampbibolite eingestellten

Gauge in der Nabe des Dique Cibils siidlicb des Cerro. Hier

findet sicb aucb als cbarakteristiscbes Mineral scbwarzer

Turmalin in bis fingerstarken Prismen. Im wesentlicben sind

es zwei iO bis 12 m voneinander entfernte Gauge, von denen
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der eine, machtigere, landeinwarts gelegene, wie eine Mauer
emporragende die schriftgranitische Struktur Yorziiglicli zeigt

und teils lediglich aus Quarz und weiBem Feldspat besteht,

teils auBerdem blaBgriinlichen Muscovit gern in Nestern an-

gehauft enthalt. Der hochstens 1 m machtige siidliche Parallel-

gang hat Yiel mehr aplitischen Charakter, wechselt ungemein

an Machtigkeit und sieht den spater zu besprechenden Quar-

ziten auf den ersten Blick infolge Armut an Feldspat sebr

ahnlich, fiihrt dagegen Turmalin in betrachtlicber Menge. Er

Fig. 4.

„GIimmerschiefer" (Granitporpbyr und Amphibolit). Arroyo Miguelete.

ist auf das innigste mit den ihn begleitenden Ampbiboliten

I

dadurch Yerschmolzen, da6 er sich in sie in zahllosen ge-

j

schlangelten, feinstverastelten Apopbysen fortsetzt und selbst

dabei in seinen randlicben Partien Hornblende in grofier Menge
aufnimmt. Leider liegen gerade diese guten, Yon den Wellen
des La Plata abgespiilten Aufschliisse Yollkommen horizontal,

so dafi an ein Photograpbieren derselben nicht zu denken ist.

Die an dritter Stelle genannten melanokraten Gang-

i

gesteine gehoren unstreitig zu den interessantesten Bildungen

aus der Umgebung Yon MonteYideo. Ich beobachtete sie in

schlechten Aufschliissen auf der Tablada in der Nahe eines

kleinen, stark Yerwitterten Vorkommens Yon Biotitgranit,

besser im Granit der Teja-Steinbriiche, sowie an dem schon
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genannten linken Ufer des Pantanoso und am charakteristischsten

an der Playa Ramirez. Die an den beiden letztgenannten

Lokalitaten bis 1 m macbtigen, ungefabr ostwestlicb streicben-

den steilgestellten Gange, die beim Steinbrucbbetrieb auf

Granit nicbt abgebaut wurden, erweisen sicb durcb ibre dunkle

Farbe und den Reicbtum an Biotit scbon auf den ersten Blick

als lampropbyriscbe Gesteine. Dort, wo sie ibre groBte

Macbtigkeit erreicben, am Pantanoso und an der Playa Ramirez,

zeigt sicb eine eigenartige Differentiation des Gesteins'). Es
bestebt namlicb am letztgenannten Platze das ca. 90 cm
macbtige Ganginnere aus einem miirben, gleicbmaBig scbwarzlicb-

griinen biotitglitzernden Gesteine mit locberiger Oberflacbe

und rostbraunenFlecken, wabrend die beiderseitigen, 1— 2 Finger

starken Salbander durcb eigentiimlicb fablblaue Farbe, be-

sonders beim Zuriicktreten der porpbyriscben Struktur, sowie

bie und da massenbafte Saulcben eines gelbgriinen Minerals

sicb auszeicbnen. Sobald die Gauge an Macbtigkeit abnebmen,

wie in den Teja-Steinbriicben, besonders aber.auf der Tablada,

da Yerscbwindet die Differenzierung in Gangmitte und Salband,

und es findet sicb entweder lediglicb das Gestein der ersteren

(Teja) Oder das des Randes (Tablada), im letztgenannten Falle

— was aucb fiir die feinen Apopbysen der Playa Ramirez-

und Pantanoso-Gange zutrifft — auf das innigste das Nacbbar-

gestein impragnierend und es mit blaulicben Tupfen und Adern
formlicb sprenkelnd.

Von einer Scbilderung der mikroskopiscben Struktur dieser

Ganggesteine mu6 bier Abstand genommen werden ; der basal-

tiscbe Habitus des friscben zentralen Ganggesteines , seine

Zusammensetzung aus Biotit, brauner, randlicb gern blau-

griiner Hornblende und Augit^) bei stark nepbelinbaltiger

Grundmasse sowie die Mineralkombination des Salbandes von

blaugriiner arvfedsonitiscber Hornblende in einem Gewirr

feinster Nadelcben zusammen mit etwas Glas als Grundmasse

und Augit, Olivin und Sodalitb als Einsprenglingen sicbern

ibre Stellung unter den Camptoniten und Moncbiquiten, unter

denen sie aber wobl eine besondere Gruppe bilden.

Die nacbste Gesteinsgruppe, die fleiscbroten balbapliti-

scben bis aplitiscben Granite bieten weniger Bemerkenswertes.

In der letztgenannten Form scbalten sie sicb, wie erwabnt,

zwiscben ampbibolitiscbe Gesteine ein und geben yielfacb in

Pegmatite iiber. Recbt biibscb sind scbmale, mit dem roten

') Vielleicht handelt es sich richtiger um einen Nachschub.
2) lu Hornblende umgewandelt, haafig rosettenartig angeordnet;
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Granit auf der Tablada in Verbindung stehende Gange des

eben genannten Charakters, die symmetrisch in der Mitte aus

Quarz und randlich aus Feldspat bestehen, woraus sich dann

durch Zuriicktreten des letzteren Minerals reine Quarzgange

entwickeln.

Wir kommen nun zu der oben als Gabbro bezeichneten

Gesteinsgruppe, die, als krystalline Schiefer ausgepragt, der

Deutung die groBten Schwierigkeiten entgegenstellt.

Drei Tatsachen sind es, die mich dazu fiihren, als ur-

spriingliches Gestein der amphibolitischen Bildungen — die

man nach Felilen oder Vorbandensein Yon Feldspat als Horn-

blendescbiefer und -felse sowie Amphibolite giiedern kann —
in unserem Falle den Gabbro zu bezeichnen. Es ist das

erstens der groBe Gehalt samtlicher Gesteine an sekundarer

griiner Hornblende, wogegen der Feldspat zurlicktritt, zweitens

die Beobachtung eines echten diallagfiihrenden Gabbros im

Zusammenhang mit reinen Hornblendegesteinen und drittens

die Art der Yerbindung zwischen dem Gestein des Cerro-

gipfels und den Bildungen in dessen tieferen Teilen.

Nabe dem IJbergang der Avenida Millan iiber den Arroyo

Pantanoso ragt aus der Lebmdecke eine kleine Eruptivmasse

beraus. Das randlicb Yollig yerwitterte Gestein kennzeicbnet

sicb durcb Diallag und einen wenngleich vielfacb stark

saussuritisierten, so docb mit einiger Sicberbeit als Labrador

zu deutenden Plagioklas als ecbter Gabbro. Der Pyroxen

ist zum Teil in Hornblende umgewandelt, die dasselbe Aus-

seben aufweist wie in nabe benacbbarten, lediglicb aus diesem

Mineral bestebenden Gesteinen. Die gleicbe Bildung findet

sicb z. B. auf einer kleinen, der Punta Sudeste am ostlicben

FuBe des Cerro Yorgelagerten Insel, und zwar in der Weise

zwiscben die Ampbibolite eingescbaltet, daB deren Zusammen-
bang mit dem Hornblendefels nicbt zweifelbaft sein kann.

Bevor icb zu dem dritten Beweisgrunde iibergebe, muB
icb nocb einmal auf den oben erwabnten kleinen Gabbrostock

zuriickkommen. Die rein mikroskopiscbe Betrachtung konnte

bier zunacbst zu Trugscbliissen fiibren, beobacbtet man docb

einen ziemlicb bedeutenden Gebalt an Quarz. Aber dieser

ist, wie man beim Studium des Aufscblusses siebt, sekundar

zugefiibrt. Mikroskopiscb erbellt dies aus einigen den Quarz

begleitenden Feldspaten, die im Gegensatze zu dem stark um-
gewandelten urspriinglicben Feldspat auffallend friscb sind und
den optiscben Cbarakter des Oligoklas baben.

Wie bier, so zeigt sicb an dem barten, nabezu feldspat-

freien Hornblendegesteine vom Gipfel des Cerro, da6 aucb



hier der Quarz zum groBen Teil sekundaren Ursprungs ist.

Die Abbildungen Fig. 5 und 6 mogen diese Verhaltnisse er-

lautern^).

SoYiel zu der Herkunft des Quarzes, ein Exkurs, der

gemaclit werden mufite, um den Gedanken an sedimentaren

Ursprung des quarzhaltigen Gesteines unwahrscheinlich zu

machen^). Dieser sehr feldspatarme Gabbro in Hornblende-

schieferfacies bildet den Gipfel des Cerro ringsum die kleine

Festung, aber schon wenig unterhalb^) wird das bis dabin

Fig. 5.

Quarzimpragnierter Hornblendefels. Cerro.

gleichmafiig schwarzgriine Gestein gesprenkelt: es niramt Feld-

spat auf. Hieraus ergibt sich eine erhohte Angreifbarkeit

gegeniiber den Atmospharilien, der zufolge die Gesteine, unter

^) Die letztgenannte Figur zeigt die sehr haufige Erscheinung,

daB der Impragnationsquarz aasgebrocheu ist, wodarcti das Gestein

eine charakteristisch runzelige und locherige Oberflache erhalt.

2) Es sei auch hingewiesen auf die vereinzelt durchaus massige

Absonderung des Gesteins, z. B. auf der Hohe des Cerrito (s. Fig.^ 7).

2) Die wie uberall so aucti bei der Villa del Cerro ohne Riicksicht

auf die Gelandebeschaffenheit gezogenen „StraCen" sind zum groBen

Teil noch nicht bebaut, immerhin aber abgesteckt, was die geologische

Kartierung erleichtert
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denen man solche vom Aussehen des Flasergabbros antrifft,

gewohnlich stark verwittert sind. Immerhin gibt es aber

auch hier noch an einzelnen Stellen frische und auch un-

geschieferte Partien, die makroskopiscli den Charakter eines

starkbasischen Diorits oder eines Gabbros haben.

Nun zum dritten der oben genannten Beweispunkte

!

_

Fig. 6.

Durch Ausbrechen der Quarzimpragnation charakteristisch lochrige

Gesteinsoberflache. Cerro.

Was mich besonders dazu fiihrt, das Gipfelgestein fiir

eruptiven Ursprungs anzusehen, das sind die auf Schritt und
Tritt in den tieferen Teilen der Anhohe zu beobachtenden

dunkeln, d. h. feldspatarmen Zonen und Schlieren, welche

die erwahnten gesprenkelten Gesteine durchziehen. Fig. 8

zeigt eine derartige dunkle Zone inmitten helleren Gesteines.

Ganz analog sind die Verhaltnisse am Cerrito, dessen Gipfel
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gleichfalls Yon dem feldspatarmen, infolge der ineinanderge-

faserten Hornblenden sehr zahen feldspatarmen Gabbro (Fig. 7)

gebildet wird. Aber nicht nur an diesen beiden Punkten,

sondern wo sich auch die amphibolitischen Gesteine finden,

so an der Playa vom Cementerio Central an ostlich, iiberall

herrscbt diese Differenzierung in feldspatreicbere und feldspat-

arme bis -freie Telle. Die letzteren zieben sich dabei als

dunkle Bander durcb miirbes belles Gestein.

Besonders binweisen mocbte icb zum Schlusse dieser

kurzen Skizzierung der amphibolitischen Bildungen auf ein

Fig. 7.

Massiger Amphibolit. Cerrito.

Gestein, das sich durch ausgesprochene helicitische Struktur

auszeichnet, eine Struktur, die, wie bekannt, charakteristisch

ist fiir umgewandelte Gesteine sedimentaren Ursprungs. Es
ist ein schoner Hornblendegarbenschiefer von ziemlich massigem
Habitus, der sich an der Avenida Burgues nahe ihrem nord-

lichen Ende findet. Die urspriingliche Schichtung verrat sich

hier durch gleichgerichtete Bander feiner kohliger Substanz,

die das Gestein durchziehen und die Hornblendekrystalle

schneiden. Das Muttergestein diirfte hier ungefahr ein dolo-

mitischer sandiger Mergel gewesen sein. Im Zusammenhange
hiermit sei auf die Abbildung Fig. 9 hingewiesen, die einen

AufschluiJ in sekundar stark Yerquarztem, feldspatarmen Amphi-
bolit zeigt. Ob es sich hier lediglich um Kluftung handelt

oder um Reste von Schichtung, vermag ich nicht zu ent-
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scheiden; irgendwelche GesteinsYerschiedenheit in den „Schich-

ten" ist nicht zu beobachten.

Erheblich weniger als iiber die Amphibolite laBt sich

von der nun folgenden Gruppe sagen. Es sind das allerorts

stark yerwitterte gangformige Melaphyre, welche zweifellos

die jiingste eruptive Bildung in der Umgebung von Monte-

video darstellen und im Alter den permo-triassiscben mit

Sandsteinen wechsellagernden Eruptivdecken des nordlichen

Uruguay nabesteben diirften. "Wir beobacbten das Gestein

Fig. 8.

Feldspatarmer (dunkler) AmphiboHt zwischen feldspatfiihrendem hellem

Gestein. Cerro'.

am besten am NordostfluB des Cerro, am Strande, nabe der

Miindung des Pantanosobacbes in einem lebrreicben Auf-

scblusse. Der stark gefaltelte, aus einem fortwabrenden

Wecbsel dunkler und beller Lagen bestebende Ampbibolit
wird zunacbst gescbnitten von zablreicben NO— SW ver-

laufenden Quarzgangen pegmatitiscber Herkunft. Alles dieses

durcbsetzt ein mebrfacb au3gelenktes , dunkel-rotlicbbraunes

porpbyriscbes Gestein in einem NW— SO streicbenden, 10
bis 20 cm macbtigen Gange. IT. d. M. zeigt es in einer

glas- und vermutlicb olivinreicben , vieleicbt aucb augit-

fiibrenden Grundmasse als Einsprenglinge neben groBen
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Plagioklasen Olivin, der vollig in schuppige talkige Massen
umgewandelt ist.

Zuni Sciilusse mogen noch einige Bemerkungen liber die

Vorkommen krystalliner Schiefer zweifellos sedimentarer Her-

kunft folgen. Ganz untergeordnet ist das Vorkommen eines

dunkeln feinscliieferigen Phyllites in der Nahe des oben ge-

schilderten, stark umgewandelten glimmerschieferartigen Granit-

porphyrs am Migueletebach zwischen den Arroyos Cerrito

und Casavalle. Als Kennzeichen metamorpher Vorgange ent-

Fig. 9.

Schichtung? Camino Reyes.

halt das Gestein zahlreiche kleine Krystalle Yon Granat und
Turmalin. Petrographisch analoge Bildungen beobachtete ich

zwischen Montevideo und Co Ionia, gegeniiber Buenos Aires,

und besonders nordostlich der erstgenannten Stadt, in der

Umgebung Yon Minas, der Hauptstadt des gleichnamigen

Departements, wo, sich marmorartige Kalke in die Phyllite

einschalten.

Echte Glimmerschiefer erscheinen in der Nahe des Dique

Cibils zwischen den oben erwahnten 0—W gerichteten Pegmatit-

gangen. Das feinschieferige, sehr miirbe Gestein fallt durch

seinen groBen Peichtum an Granat auf. Die Korner dieses

Minerals, die Yon dem landeinwarts gelegenen Pegmatit gegen



den Strand zu an Groi3e abnehmen, wahrend das Gestein dem
oben geschilderten Phyllit abnlicb wird, sind sehr baufig in

einen blaulicbgrauen Mantel Yon stark kobligem Cyanit (-Rhatizit)

eingebiillt. Jenseits (seewarts) des scbwacberen Pegmatitganges

gebt der Glimmerscbiefer bzw. Pbyllit ganz allmablicb durcb

Aufnabme von Hornblende in ampbibolitiscbes Gestein liber,

das also bier z. T. aus der Miscbung urspriinglicb sedimentaren

mit eruptiven Materiales entstanden sein diirfte.

Die letzten bier zu besprecbenden Gesteine siad Quarzite,

die sicb besonders scbon an der Westseite einer kleinen, der

Fig. 10.

Qaarzit. Insel an der Miindung des Pantanoso.

Mlindung des Arroyo Pantanoso vorgelagerten InseP) vor-

finden (Fig. 10). Die Scbicbtung des sebr barten massigen

Gesteins verrat sicb gegen den Ampbibolit zu durcb koblige

und Erzsubstanzen, die ibm ein dunkles Ausseben verleiben.

Derartige Grapbitquarzite treten nocb ganz untergeordnet als

kleine Sedimentreste in den Ampbiboliten am OstfuBe des

Cerro auf. Das groiJte derartige Vorkommen liegt unweit des

gescbilderten kleinen Melapbyrganges und bildet eine im

Maximum 1— 2 m breite und ungefabr 15 m lange, mebrfacb

verastelte, stark gewundene scblierenartige dunkle Zone, die

in einen Mantel vollig verwitterten „ Glimmerscbiefers'' Yom

^) Auf der Karte nicht vermerkt. Zur Zeit der Ebbe kann inan

sie zu FuB erreichen.
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Charakter der stark umgewandelten Granitporphyre emgehiillt

ist. Der Gehalt des Gesteines an Quarz ist auf Kosten des-

jenigen an kohliger Substanz so stark zuriickgetreten, da6 das

Gestein in miirbe kohlige Massen libergegangen ist, die scbon

zu Spekulationen auf Koble AnlaB gegeben haben.

Soviel iiber die Gesteine des krystallinen Untergrundes

der Umgebung von Montevideo. Im Januar dieses Jahres hatte

ich im Petrographischen Institute der Universitat Miincben
Gelegenheit, meine diesbeziigliclaen Aufzeichnungen zu erweitern.

Fur die hierbei genossene freundlicbe Unterstiitzung des Herrn

Prof. E. WeinsCHENK gestatte ich mir, bier meinen warmsten

Dank zu wiederholen.

An der Diskussion beteiligen sich die Herren BRANCA,
HarboRT und der Vortragende.

Alsdann tragt Herr Wedekind iiber die Klassifikation
der Phacopiden mit besonderer B eriicksicbtigung der
Phacopidenfauna des Kellerwaldes vor^).

Zur Diskussion sprecben die Herren BrancA, Harbort
und der Vortragende.

Herr HENKE spracb iiber Wirkungen des Gebirgs-
drucks auf devonische Gesteine. (Mit 15 Textfiguren.)

Durcb meine Kartierungsarbeiten im Siegerland und Sauer-

land war ich imstande, eine Anzahl Handstiicke zu sammeln,

die erkennen lassen, daB die Gesteine des Devons dieser Ge-

biete mehr oder weniger durch den Gebirgsdruck eine Ver-

anderung ihrer Struktur erlitten haben.

In den Gebirgen, wo durch den Gebirgsdruck starke

Yeranderungen der Gesteine hervorgerufen worden sind, hat

man schon lange dieser Erscheinung groBere Aufmerksamkeit

entgegengebracht. Ich mochte nur auf die zahlreichen groBeren

und kleineren Abhandlungen iiber Dynamometamorphose,
Transversalschieferung und ahnliche Vorgange hinweisen, die

in der deutschen, schweizerischen, schwedischen und englischen

Literatur zu finden sind. Ein Eingehen auf dieselbe wiirde mich

jedoch zu weit fiihren; ich mochte mich darauf beschranken, an

Hand einiger selbst gesammelter Gesteinsstiicke die Wirkungen

des Gebirgsdruckes auf devonische Gesteine zu besprechen.

Wer als Eeldgeoioge im Rheinischen Schiefergebirge tatig

gewesen ist, wird die Schwierigkeiten kennen, mit denen zu-

^) Der Yortrag wird in den Abhandlungen abgedruckt.
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weilen Gesteinsarten im Gelande zu Terfolgen sind. Spezial-

faltungen, Verwerfungen und Faciesanderungen, die im rheini-

sclien Devon so haufig sind, sind Faktoren, welche die

geologischen Untersuchungen wesentlich erscliweren. Auch die

Gesteinsveranderung durch den Gebirgsdruck, die bisher im
rheinischen Devon vielleicht zu wenig beachtet wurde, scheint

mir bei den Kartierungsarbeiten zu beriicksichtigen zu sein.

Das Devon ist nicht iiberall so aufgeschlossen, daB man
jede SpezialfaltuDg durch Messen der Schichten mit dem
KompaB nachweisen kann; ebensobaufig wird man durch den

"Wechsel der Gesteine veranlaBt, eine Verwerfung anzunehmen,

ohne daJS jnan sich von dem Vorhandensein dieser weiter iiber-

zeugen kann. Da nun die Horizonte im Devon nicht selten

auf rein petrographischen Merkmalen, auf das Auftreten von

charakteristischen Gesteinen, wie z. B. plattiger Gesteine, eben-

schiefriger Tonschiefer oder flasriger Schiefer, begriindet sind,

so ist von "Wichtigkeit, zu untersuchen, w^ieweit die jetzige

Beschaffenheit der Gesteine primar ist oder erst durch den

Gebirgsdruck sekundar erworben wurde.

Diese Gesteinsveranderung ist insofern auch fiir die Strati-

graphie von Bedeutung, da der Gebirgsdruck selbst in einem

einheitlich gebauten Gebirge nicht iiberall gleich stark gewirkt

hat, also auch eine verschieden starke Umwandlung der Ge-

steine hervorgerufen haben muB. Es konnen also Gesteine,

die durch ihren jetzigen Erhaltungszustand nicht unv^^esentlich

verschieden erscheinen, urspriinglich die gleichen gewesen sein.

Bei und nach der Faltung ist nicht nur die Transversal-

schieferung oder besser die Schieferung, da sie ebenso-

haufig nicht transversal, sondern parallel der Schichtung ist,

und eine Zerkliiftung entstanden, sondern auch mit ihnen

Faltelung, Stauchungs- und Zerrungserscheinungen, die die

kleinsten Gesteinselemente umgelagert haben. "Was ReusCH^)
von den krystallinen Schiefern von Bergen erwahnt, mochte

ich anch auf das rheinische Devon angewandt wissen, daB

namlich die Gebirgsglieder, die durch die Faltung aufgerichtet

wurden, durch die fortwirkenden Druckkrafte weiter gepreBt

wurden, und daB man das Resultat dieser Krafte in den

ganz kleinen Teilen des Gebirges, ja vielleicht in diesen am
besten, beobachten kann.

Nicht nur die verschiedene Intensitat des Druckes, sondern

auch die Lage der Schichten, die sie durch die Faltung er-

^) Reusch: Die fossilienfiihrenden krystallinen Schiefer von Bergen
in Norwegen, Leipzig 1883, S. 105.

7*
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halten iiaben, zur allgemeinen Druckrichtuug spielt bei der

Anderung der Gesteine eine Rolle.

Zur Erklarung mogen die beiden Skizzen (Fig. 1 und 2)

dienen. Eine Wechsellagerung von Tonschiefer Q) und Grau-

wackenbanken (^) ist gefaltet und geschiefert worden (Fig. 1);

dort, wo die Schichtung und Schieferung zusammenfallen

(^A bis B)^ werden sich im allgemeinen ebenschiefrige Gesteine

eher erhalten konnen als dort, wo beide Ebenen sich schneiden

(B bis C), bier werden flasrige Gesteine haufiger sein. Fig. 2

moge den GrundriB der Fig. 1 darstellen; hat man im Gelande

charakteristische Gesteine von A bis B festgestellt, und mifi-

gliickt das "Weiterverfolgen dieser in jeder Richtung, so wird

man geneigt sein, eine Storung hinter B zu yermuten, da

hier statt jener Gesteine anders aussehende auftreten; wie aber

Fig. 1. Fig. 2.

Profil eines geschieferten Sattels. GrundriB von Fig. 1,

Grauwacken, t Tonschiefer.

aus der Skizze zu ersehen ist, tritt dasselbe Gestein durch seine

abweichende Lagerung zur Schieferung nur in einem anderen

Erhaltungszustand auf. Sind z. B. die einzelnen Tonschiefer-

und Grauwackenlagen sehr wenig machtig, so werden im Yer-

witterungsboden Ton B bis C gebanderte Transversalschiefer

auftreten; dagegen werden von A bis B diese fehlen und
die Grauwackenbankchen von den Tonschiefern getrennt zu

finden sein.

Endlich hatte noch bei der Gesteinsveranderung die Yer-

gesellschaftung der Gesteinsarten einen Einflui3; es werden

sich Grauwacken als einzelne Banke oder Bankchen zwischen

Tonschiefern anders gegen den Druck verhalten haben als

dicke Banke ohne solche Zwischenlagen.

In Tonschiefern wurde durch die Nachwirkung des Faltungs-

druckes die bekannte Schieferung hervorgerufen, die je nach
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der Starke des Druckes und der Feinlieit und GleichmaBigkeit

des Materials feinscliiefrig bis dickschiefrig, eben- bis uneben-

scMefrig sein kann.

In wenig ungleichmaBigem Material sind die Scbicht-

flachen haufig durch die Schieferung schwer -kenntlich geworden,

docb sind sie bei genauerer Untersucbung fast stets fest-

zustellen; unter Umstanden kann man durch Bebandeln der

Handstiicke mit Sauren dieselbe sichtbar machen. So wurde

bei Fig. 4 die angeschliffene und polierte Flacbe, auf der von

Tig. 3)

D .

I B

Fig 3.

Scbieferflaehe mit Faltelang. Unteres

Mitteldevon, Siedlinghaasen. ^l^n&t.Gr.

Fig. 4.

Aufsicht auf den Querschritt

A—B voE / Fig. 3. ^4 nat.Gr.i)

Schicbtung nicbts zu seben war, mit Salzsaure bebandelt,

dann mit weii3er Farbe bestricben und darauf nocbmals leicbt

abgescbliffen, und so erbielt man die abgebildete, gut erkenn-

bare Scbicbtung (6'

—

Eine merkwiirdige Erscheinung tritt bei stark geschieferten

Tonscbiefern des obersten Unterdevons und untersten Mittel-

devons des nordostlicben und siidlicben Sauerlandes auf. In

der Gegend nordlicb und westlicb Ton Siedlingbausen, all der

Babn Bestwig—Winterberg, ist die Schieferung gefaltelt worden.

Fig. 3 zeigt die Aufsicht auf die Scbieferungsflache, auf der

^) Yersehentlich wurde Fig. 4 so wiedergegeben, da6 die obere
Kante von Fig. 3 links unten erscheint.
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diese Faltelung zu erkennen ist, dieselbe findet jedocli in

einem nocli viel starkeren MaBe statt. Ich wahlte jedoch dies

Stiick zur Abbildung, da an diesem auch die Lage der

Schichtung zu sehen ist. Das Stiick ist nach A—B darch-

gesclinitten und lafit durch die Banderung C— 6\ auf Fig. 4

die Schichtung erkennen, die durch die Schieferung stark zu-

sammengestaucht ist. Aus Fig. 3 und 4 geht hervor, daB die

Fig. 5.

Sericitschiefer mit Faltelung auf der Schieferungsflache.

Oberes Unterdevon, nordlich Winterberg. nat. Gr.

Faltelung auf der Schieferungsflache auftritt, nicht, wie ElCK-

HOFF') YOn gleichen Schichten slidlich von Ramsbeck behauptet

hat, da6 man es hier mit einer Sattel- und Muldenbildung

im kleinen von schichtigen Ablagerungen zu tun habe. Diese

Faltelung oder besser Knickung der Schieferung ist nicht mit

der Ablenkung der Schieferungsebene an rauheren Schichten

zu verwechseln, wie dies schon ElCKHOFF durch seine mikro-

skopischen Untersuchungen nachgewiesen hat. Man sieht an

Fig. 4, da6 die Schieferung an dem rauherem Band {C— 6'i)

Zeitsclir. f. prakt. Geologie 1910, H. 8, S. 271.



Fig. 8.

Fig. 6. QuerschDitt durcli eine Graiiwackenbank mit wulstiger Oberflaclie A—B.
Siegener Schichten, Bahneinschnitt bei Hohenhain.

Fig. 7. Wulstige Oberflache einer Sanclsteinbank. Oberes OberdevoD, Dorlar.

Fig. 8. Wulstige Oberflache einer Grauwackenbank. Siegener Schichten. Eisera.
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bei C und C'l keine Knickung zeigt, sondern bei i), E und F,
wo die Schieferung g

—
Ji durch ein gleichmafiiges Material

hindurcbsetzt.

Die Knickung der Schieferung konnte icb auch an einem
durcb Druck zu einem Sericitscbiefer umgewandelten Porpbyr
Oder Porpbyrtulf feststellen. Fig. 5 zeigt eine solcbe Scbiefe-

rungsflacbe eines Handstiickes aus deni Babneinscbnitt nordlicb

Winterberg.

Fig. 9.

Zwei iiebeneiDanderliegende Graawackenwiilste, sog. Rippel marks.

Siegener Schichten, Neustadt a. d. Wied. V2 i^^^- Grr.

Das Fallzeichen gibt die Lags des Stiickes im Anstehenden an.

In den Grauwacken kann die Schieferung entweder eine

Umlagerung der kleinsten Teilcben hervorrufen— solcbe Gesteine

werden im Siegerland als„ gequalte Grauwacken" bezeichnet —

,

Oder es tritt eine Zerkliiftung auf, durch die bei nicht zu

dicken Banken eine Verschiebung, die Flaserbildung, stattfinden

kann. Durch diesen Yorgang entstehen auf der Schichtflache

in Reihen angeordnete Wiilste, die haufig als primar angesehen

und fiir „R,ippelmarks", fossile Wellenfurchen, gehalten werden.

Herr Dr. W. E. SCHMIDT und icb haben gemeinschaftlich eine
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Anzahl Aufschliisse in den Siegener Schichten untersucht,

haben aber bis jetzt noch keinen solchen gefunden, wo der

primare Charakter der wulstigen Oberflacbe zweifellos nach-

gewiesen werden konnte. Dagegen haben wir festgestellt, daB

die Richtung der "Wiilste abhangig ist von dem Winkel, den

die Streichrichtung der Scbichtung mit der Schieferungsebene

einschlieBt. In Fig. 6 und Fig. 8 gebe ich zwei Aufnahmen
wieder, die mir von Herrn W. E. SCHMIDT liebenswurdigerweise

zur Verfiigung gestellt wurden. Fig. 6 stammt aus dem Bahn-
einschnitt nordlich von Hohenhain bei Freudenberg und stellt

eine Grauwackenbank aus den Siegener Schichten dar, die

durch die Schieferung zerkliiftet wurde und hierdurch die

wulstige Oberflache A—B erhalten bat. Fig. 7 zeigt eine so

entstandene wulstige Oberflache einer Grauwackenbank aus

den Siegener Schichten der Gegend von Eisern, worauf za

erkennen ist, daB die Wiilste in der Ricbtung A—B liegen.

Fig. 10.

Qiierschiiitt A—U von II der Fig. 9. ^,'5 nat. Gr.

Auch im oberenWiedtal konnte ich dieBeobachtung machen,

daB die dort auftretenden wulstigen Schichtenflachen sekun-

darer Natur sind. Fig. 9, ein Handstiick aus den Siegener

Schichten von Neustadt a. d. Wied, zeigt zwei nebeneinander-

liegende Wiilste, die durch Druck aus einem Grauwackenbankchen

entstanden sind. Der Querschnitt nach A—5, den Fig. 10 dar-

stellt, und auf dem das Grauwackenmaterial hell und der Ton-

schiefer dunkel erscheint, laBt erkennen, daB die hervortretenden

Grauwackenwiilste durch Verschiebung der Schichten entstanden

sind; denn die Tonschieferlage unter der Grauwacke macht

dieselbe UnregelmaBigkeit auf ihrer Oberflache {A—B^ C—D)
mit. Diese Verschiebung tritt nicht immer so klar hervor, da

auch mit ihr Faltungserscheinungen auftreten konnen. An
dem Querschnitt (Fig. 11) durch ein Stiick aus den Siegener

Schichten von Kasbach bei Linz sieht man, daB dem Wulst
ein Sattel und dem Einschnitt eine Mulde entspricht. Die
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Tonscliieferlage A—B—C zeigt aiiBerdem noch die Schieferung

bei i?, ohne da6 man in dem umgebenden gebanderten Grau-
wackenmaterial davon etwas nachweisen kann.

Die Breite der Wiilste ist sehr wechselnd, scheint aber

von der Dicke der Grauwackenzwischenlagen und von der

Starke des Druckes abhangig gewesen zu sein.

Verschiebt die Schieferung die Schichten noch starker,

wie oben erwahnt wurde, so losen sich diese in Flasern auf,

deren Banderung nur noch die urspriingliche Schichtung an-

deutet.

Fig. 11.

Querschiiitt durch ein Stuck Grauwackenschiofer mit wulstiger Oberflache.

Siegener SchichteD, Kusbach. ^5 ^^t- Gr.

Auch im Kalk war die Schieferung zu beobachten; in

einem kleinen Steinbruch von Adorferkalk nordostlich von

Elspe im Sauerland konnte ich feststellen, daB die Flatten,

die man dort brach, nichts mit dem plattigen Auftreten dieses

Horizontes in anderen Aufschliissen zu tun haben, sondern

daB die Schieferung mit einem Fallen von 45 diese quer aus

der Schichtung herausschneidet. Auf der Schichtflache, die

senkrecht stand, war die Schieferung als horizontal verlaufende,

vertiefte Linien zu erkennen, an denen hin und wieder Ver-

schiebungen vorgekommen waren, ganz ahnlich wie dies bei

den Grauwackenbanken in den Siegener Schichten festgestellt

wurde. Goniatiten, die auf der Schichtflache zu finden waren,

zeigten eine starke Zusammenpressung in der Druckrichtung

und eine Auswalzung senkrecht hierzu, so dafi sie die Gestalt

von Orthoceren angenommen hatten.

Der mitteldevonische Massenkalk von Grevenbriick lafit

ebenfalls an einigen Stellen eine Schieferung erkennen. Die

dort in einem Bruch aufgeschlossenen diinnplattigen Kalke sind
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nach meiner Ansicht durch Druck entstanden und strati-

graph isch von dem massig erscheinenden Kalk niclit zu

trennen.

Neben der eben besprochenen Veranderucg der Gesteine

sind noch Stauchungserscheinungen zu erwahnen, die sich in

verschiedenem Material auch verscbieden geauBert haben. Von
einer ganzen Anzahl unterdevonischer und oberdevoniscber

Gesteine batte ich mir bisher kein recbtes Urteil bilden konnen,

wieweit ibre jetzige Bescbaffenbeit primar ist; erst nacbdem

icb die vorziiglicben Praparate von Herrn Prof. PaufF geseben

Fig. 12.

Querschriitt durch ein Stiick mildflasrigen Grauwackenschiefer.

Siegener Schichtei], nordwestlich BirleDbach. Nat. Gr.

batte, die er mir liebenswiirdigerweise zeigte und mir dadurch

weitere Anregung gab, ist es mir klar geworden, dafi auch im
wesentlichen die jetzige flasrige Bescbaffenbeit der Tonscbiefer

des Devons dem Gebirgsdruck zuzuscbreiben ist. So treten

im Siegerland in gewissen Stufen der Siegener Schicbten Ge-
steine auf, die aus gekroseartig durcheinanderliegenden teils

gebanderten Scbmitzchen bestehen. Bei meinen Arbeiten im
Pelde glaubte icb, diese Gesteine in ibrer primaren Bescbaffen-

beit vor mir zu haben; doch nach der Untersuchung der Flache

(Fig. 12), die einen Querschnitt durch ein Stiick mildflasrigen

Tonscbiefer aus den Siegener Schicbten darstellt, scheint es

mir ausgeschlossen zu sein, daJ3 ein solches Gestein mit der-

artiger Struktur so abgelagert ist. Auffallend ist, daB diese

Stauchungsfaltelung haufig nur innerhalb der Banke vor sicb
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gegangen ist, ohne die Oberflaclie derselben wesentlich be-

einfluBt zu baben.

Fig. 13.

Qaerschnitt eines Grauwackenschiefers mit flasriger Obertlache A—B—C.
Grenzschichten zwischen Devon uud Carbon bei Corneliemunster. Nat. Gr.

Fig. 14.

Querschnitt durcli Grauwackenschiefer mit diskordanter Parallelstruktur,

untere Halfte stark zusammengefaltet. Grenzschichten zwischen Devon
and Carbon bei Corneliemunster. '^/j nat. Gr.

In groberem Material iindet man dagegen auch Falle

genug, wo die Oberflache in Mitleidenscbaft gezogen ist. So

stellt Fig. 7 die Oberflache einer Sandsteinbank aus dem
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oberen Oberdeyon bei Dorlar clar, die durch die Staucbung

der Scbicbten entstanden sein muB. Da diese Sandsteine

baufig aus diinnscbicbtigem Material besteben, so kann man
mancbmal bei angewitterten Scbicbten krummscbalige Flatten

von solcben Wiilsten abbeben.

Wie stark die diinnplattigen Sandstein- und feingebanderten

Grauwackenscbiefer zusammengefaltet werden konnen, zeigen

Fig. 13 und 14. Beide Stiicke, aus denen diese Querscbnitte

Fig. 15.

Querschnitt durch eine Mulde und einen Sattel eines Grauwacken-

schiefers mit Stauchungserscheinungen in der Mulde. Oberes Ober-

devon, Laasphe. ^3

bergestellt wurden, stammen aus den Grenzscbicbten zwiscben

Devon und Carbon der Gegend von Corneliemunster bei Aacben,

ivo diinne Lagen von sandigtonigen Gesteinen zwiscben dick-

bankigen Kalken auftreten. Fig. 13 zeigt bei B auf der Scbicbt-

flacbe A -B— 6', da6 der Wulst B durcb Umbiegung der Scbicbten

entstanden ist, die man wobl nur dem Gebirgsdruck zuscbreiben

kann. Bei Fig. 14 sind besonders in der unteren recbten Ecke
die zusammengefalteten diskordanten Lagen zu erkennen.
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Zum Yergleich mit dieser Zusammenfaltung bringe ich noch

Fig. 15. Der Querschnitt durcli eine zusammengefaltete, 3 cm
dicke Grauwackenschieferbank mit diskordanter Parallelstruktur

aus dem oberen Oberdevon bei Laasphe zeigt einen kleinen

Sattel und eine zusammengeprefite Mulde, in der die einzelnen

Lagen stark durcheinandergeknetet sind, wogegen in dem
Sattel noch zu erkennen ist, wie das Gestein primar ausge-

sehen bat.

Da man in ein und demselben Aufschlul^ wulstige und
plattige Gesteine finden kann, so scheint mir, daB ein Teil

der Gesteine leichter durcli den Druck Yerandert wird als der

andere. Nach meinen bisherigen Beobacbtungen scheinen die

Gesteine, die eine diskordante Parallelstruktur zeigen, geeigneter

fiir diese Art Umbildung gewesen zu sein als solche obne

diese.

Wenn auch ein Teil der oben bescbriebenen Erscheinungen

altbekannt ist, so glaube ich, daB es doch Yon Wichtigkeit

ist, wenn man diese von neuem einer Kritik unterwirft.

An der Besprechung beteiligen sich die Herren E. ZlMMER-
MANN, Rauff, Branca, Krause, Hermann und der Yor-

tragende.

Darauf wird die Sitzung geschlossen.

V. w.

Branca. Fliegel.

0.

Belowsky.
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