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Protokoll der Sitzung vom 5. April

Yorsitzender: Herr Branca.

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

Yom 1. Marz 1911. Das Protokoll wird verlesen und ge-

nehmigt.

Der Yorsitzende macht Mitteilung vom Ableben des Mit-

gliedes der Gesellschaft, Herrn Gregoriu StefanescU in

Bukarest. Die Anwesenden erheben sich zu seinem Andenken
YOn den PJatzen.

Als Mitglied wiinscht der Gesellschaft beizutreten:

Herr Bergrat DUFT in Berlin
,

vorgeschlagen Yon den

Herren KrusCH, BeySCIILAG, GrasSNER.

Herr FRANZ BARON NOPCSA spricht zur Geologic
von Nordalbanien, mit besonderer Beriicksichtigung der
Tektonik.

Nach Erwabnung der Scbwierigkeiten, die sich der geo-

logischen Erforschung Nordalbaniens in den Weg stellen, die

aber keineswegs auf MiBtrauen oder auf FremdenhaB seitens

der Bevolkerung zuriickzufiihren sind (Eigenschaften, die man
den Albanesen unberechtigterweise gerne zuschreibt), gibt der

Yortragende an Hand einer Tabelle zuerst eine Ubersicht der

Sedimente und EruptiYgesteine, die das Land aufbauen, und
zeigt, dafi man Yom stratigraphischen Standpunkte ein nord-

liches Gebiet zu unterscheiden hat, das er Nordalbanische
Tafel nennt und das durch die Kalkfacies des Mesozoicums

(Yom Noricum bis zur oberen Kreide) charakterisiert wird; ein
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mittleres Gebiet, den Cukali, in dem jurassischer Plattenkalk

mit Hornsteinknollen und Radiolarit ^orwiegt, und ein siid-

liches Gebiet, das Eruptivgebiet Yon Merdita, wo auf dem
mitteltriadischen Gesteine (meist Eruptivmaterial) jurassischer

Serpentin und grobklastische mittlere und obere Kreide auf-

liegen. An der Hand von Lichtbildern und der neuen geo-

logischen Karte des Gebietes demonstriert der Vortragende

weiterbin die tektonischen Yerbaltnisse des untersuchten Ge-

bietes. Die Nordalbanische Tafel ist zwar schrag gestellt,

aber ungefaltet. Untereinander kann man in normaler Reihen-

folge Kreide, Jura, Trias, Permocarbon erkennen; nur bei

Thethi erfolgt langs einer auf einem Bilde klar sichtbaren

IJberscbiebungsflacbe eine Verdoppelung der Serie, so daB man
dort, Yon Norden nach Siiden schreitend, nacheinander Kreide,

Jura, Trias, Jura, Trias, Permocarbon Yerquert. Unter dem
Permocarbon kommt nordlich des Cukali eine stellenweise aus-

gequetschte, stellenweise gestaute Heibungsbreccie — Gjani-
schiefer — zum Vorschein, die der Yortragende im Detail

schildert, und unter dem Gjaniscbiefer tritt das F altengebirge
der Cukali zutage, das sich im wesentlicben aus den schon

erwahnten jurassiscben Tiefseeablagerungen und eocanem

Fucoidenschiefer aufbaut. Das Faltengebirge des Cukali ist

durch einen aus Nordnordost wirkenden Schub asymmetrisch
gegen Siidsiidwest iibergelegt, z. T. sogar iiberfaltet. An der

Hand zahlreicher Licbtbilder wird die gefaltete Natur des Cukali

bewiesen. Die das Faltengebirge des Cukali „rahmenartig"

umschlieBenden Gjaniscbiefer kommen im Siidosten Yom Cukali

unter den mesozoischen Korjakalk zu liegen (der moglicher-

weise noch zur Nordalbanischen Tafel zu zablen ist); im Siiden

des Cukali Yerschwinden sie unter die mitteltriadischen Kalke,

Tuffe und Jaspisschiefer des Eruptivgebietes Yon Merdita. Im
Eruptivgebiet von Merdita sind die altesten Glieder, die

mitteltriadischen Gesteine, stark gefaltet; die jurassische

Serpentingruppe (Serpentin, Gabbro, Diorit) ist in flache Falten

gelegt; die mittlere und obere Kreide bildet eine durch junge

Briiche dislozierte, aber ungefaltete Decke. Unsere bis-

herige sichere Kenntnis der tektonischen Yerbaltnisse in Nord-

albanien lafit sich, wie aus diesem Expose hervorgeht, folgender-

mafien definieren: „Der Cukali ist ein einseitig gegen
Siidwesten gefaltetes Gebirge, auf das einerseits die

ungefaltete Nordalbanische Tafel, anderseits das

ungefaltete Eruptivmassiv von Merdita iiberschoben
wurde." Wie sich die Nordalbanische Tafel und das Eruptiv-

massiv von Merdita zueinander verhalten, ist noch zu unter-
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suchen; die Yerhaltnisse bei der Korja und am Tslumi Merturit

sprechen aber dafiir, da6 dort die Nordalbanische Tafel gleich-

falls unter dem Eruptivmassiy von Merdita Yerschwindet.

Den Zusammenhang des untersuchten Gebietes mit der

iibrigen Balkanhalbinsel betreffend, bemerkt der Vortragende,

dafi sich die Gesteine der Nordalbaniscben Tafel in Montenegro,

der Herzegowina, Dalmatien und Istrien wiederfinden, wahrend
sich die Gesteine des Eruptivgebietes von Merdita bei Mitro-

vica, dann im ehemaligen Sandschak Novibazar, ferner in

Ost- und Nordostbosnien und in Slawonien konstatieren lassen.

Siidlich des Drin sind die Gesteine der Nordalbanischen Tafel

nocb nicht nachgewiesen worden, jene des Eruptivgebietes von

Merdita bangen jedoch iiber Matja und das Quellgebiet des

Skumbi mit den griecbisch-epirotischen Serpentingebieten zu-

sammen.
Statt einer „dinarisch-albanischen Scharuug" im Sinne

von Prof. Cvijic konstatiert auf diese Weise der Vortragende

eine ,,albanische Knickung" der Dinariden. Eine detailliertere,

reich illustrierte ScbilderuDg des hier skizzierten Gebietes ist

im Jahrbucb der k. k. geolog. Reichsanstalt in Wien im Er-

scheinen begriffen.

An der Besprecbung beteiligen sich die Herren BjRANCA,

Stremme und der Vortragende.

Herr G. BERG spracb iiber interessante Konglomerat-
geroUe im Culm des ostlichen Riesengebirges.

Die Culmformation besteht, wie in der ganzen mittel-

sudetischen Mulde, so auch in deren Westfliigel am Ost-

abhange des Riesengebirges zum groBten Teil aus groben

Konglomeraten. Verfasser hatte in den letzten Jabren Ge-

legenheit, die Culmscbicbten sowobl als die angrenzenden

Schiefergebiete, auf denen das Culm auflagert, genau zu

durcbforschen. Es stellte sich dabei heraus, dafi das ganze

Material der Culmsedimente aus dem angrenzenden Schiefer-

gebiete stammt, so da6 ein Kenner des Schiefergebietes von

etwa 95 Proz. der vorkommenden Gerolle ohne Schwierigkeit

den Herkunftsort ungefahr anzugeben vermag. Bei der Kar-

tierung des Culmgebietes wurde daher ein scharfes Augenmerk
auf die Natur der Gerolle gerichtet, konnte man doch hoffen,

unter den Gerollen auch solche Gesteine des Schiefergebirges

zu finden, die wohl zur Culmzeit, aber nicht mehr zur Jetzt-

zeit die Erdoberflache bildeten. Kurz, die Beobachtuug der
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Culmgerolle bot eine wertvolle Erganzung der Studien iiber

Art und Entstehung der angrenzenden krystallinen Schiefer.

Das krystalline Schiefergebiet bestebt im Westen aus Pbyl-

liten, Glimmerschiefem und kurzschuppigen Paragneisen, im

Osten aus Ampbiboliten, die durcb metamorphe Umwandlung
von Diabasen und Diabastuffen entstanden sind. Intrusiv lagern

dazwiscben Ortbogneise, im Westen mit Biotit und vorwalten-

dem Ortboklas, im Osten mit Hornblende und vorwaltendem

Plagioklas.

GerollfiihreDder Glimmcrschiefer.

KoDglomeratgeschiebe aus dem Culm von Ober-B]asdorf bei Liebau.

Unter den Gesteinen, die sicb im Culmkonglomerat vor-

fanden, und die, obwobl sie neue Typen darstellen, sicb den-

nocli ibrer Natur nacb dem Cbarakter des Scbiefergebietos

gut einfiigen, sind vor allem GeroU fiibrende Glimmerscbiefer

zu erwabnen. Diese bocbinteressanten Gesteine sind nocb

wesentlicb bober metamorpb als die Konglomeratgneise von

Obermittweida in Sacbsen. Die Gerolle konuten als solclie

nur darum erbalten bleiben, well sie in einem feinkornigen

Bindemittel vereinzelt eingestreut waren. Sie liegen jetzt

teils unversehrt, teils zerborsten, teils zu linsenformigen Ge-

bilden abgequetscbt in einem kornigen, kurzscbuppigen Glimmer-

scbiefer (siebe die Figur). Das Material der bis HaselnuBgroBe

erreicbenden Gerolle ist Granit mit viel Plagioklas und mit

reicblicbem, vielleicbt sekundar entstandenem Mikroklin. Die-

jenigen Partien des ebemaligen Konglomerates, in welcben sie

mit weniger Bindemittel fest aneinander gelagert waren, sind

unter dem gebirgsbildenden Druck vollig in kleinsplittrige

Massen zerborsten, und dann nicbt mebr mit Sicberbeit von

I
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jenen Gesteinen zu unterscheiden, die durch Kataklase eines

anstehenden Granites, niclit durch Kataklase von Granitgerollen,

entstanden sind.

Einen anderen Typus wenig metamorpher Sedimente stellt

ein GeroU von halbmetamorpher quarzitischer Arkose dar, das

bei Buchwald gefunden wurde.

Transversalschieferung ist im ganzen Schiefergebiete

des ostlichen Kiesengebirges eine grofie Seltenheit. Der seit-

liche Druck bewirkte offenbar eine auiJerordentlich enge

Isoklinalfaltung, so dai3 die groBte Masse der Sedimente in

den langgestreckten Schenkeln eine parallel der Schichtung

laufende Schieferung erhielt, wabrend in den kurzen, scharf-

geknickten Umbiegungsstellen die Gesteine so voUkommen
umgewandelt sind, da6 man die Schichtung in ihrem schrag

zur Schieferung gehenden Yerlauf nicht mehr erkennen kann.

Um so wertvoller ist ein aus Phyllit bestehendes Geroll des

Culmkonglomerates , welches eine Transversalschieferung in

auBerordentlich schoner Weise erkennen liiBt.

An anderen Culmgerollen, die eine dankenswerte Ergan-

zung des Bildes der kristallinen Schiefer gegeben haben, seien

noch ein Granatgneis, ein Granatamphibolit, ein Plagioklas-

amphibolit mit schonen zarten Hornblendenadelchen und ein

ziemlich korniges Augit- Glaukophangestein erwahnt. Der
Plagioklasamphibolit diirfte wohl der Serie der quarzfreien

Hornblendegneise zugehoren, also wie diese ein Intrusivgestein

sein. Das Glaukophangestein findet sein Analogon in gewissen

grobkornigen Ausbildungen der Amphibolite, die aus diabasi-

schen ErguBgesteinen hervorgegaugen sind.

Ofters wurden im Culmgebiet Gerolle von Diabaspor-

phyrit gefunden, die auBerordentlich wenig metamorph sind,

und daher nicht in die Serie der Amphibolite hineinpassen.

Es gelang allerdings auch, schwach geschieferte Abarten der-

selben als Geroll aufzufinden, aber ein Diabasporphyrit als

ungestreckt gebliebener Rest im Schiefergebiet wurde erst im
vorigen Sommer bei Gelegenheit einer letzten Streife durch

das Gebiet von Stadt. Dittersbach am Nordhang des Plissen-

berges gefunden. Auskunft iiber die Natur des Urmaterials

der normalen Amphibolite gibt dagegen ein amphibolitisches

Gestein, in welchem noch bis erbsengroBe braunlichschwarze

Augitreste erhalten sind, die in einem kleinkornigen Gemenge
liegen, das aus Plagioklas, Chlorit, Epidot, etwas Horn-
blende und Titanit besteht. Ihm schlieBen sich einerseits

gewisse grobkornige Amphibolite an, die anstehend gefunden

wurden, andererseits das oben erwahnte Augitglaukophangestein.
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Vereinzelt lieferte das Studium der Gerolle im Culmgebiet

auch Gesteine, die nicht ohne weiteres in das System der

benachbarten Schiefer einzureihen sind. Es sind dies Yor

allem dunkelrote Porphyrite und Mandelsteine. Die letzteren

sind z. T. so iiberaus schwammig, daB ihre Erhaltung in dem
unter Druck umgewandelten Schiefergebiet von Yornherein aus-

geschlossen ist. Vielleicht liegen ihre Druckprodukte in ge-

wissen sebr calcitreichen Plagioklaschloritschiefern Yor. Die
Porphyrite sind oft so friscli erhalten, daB man Yersucht ist,

sie eher fiir Gerolle rotliegender als Yorculmischer Gesteine

anzusehen. Ihr Analogon im Schiefergebiet haben sie Yiel-

leicht in gewissen Porphyroidlagen , die den Amphiboliten

zAvischengeschaltet sind.

Im ganzen genommen machen die petrographisch abweichen-

den Culmgerolle einen weniger metamorphen Eindruck als die

angrenzenden krystallinen Schiefer. DaB die weniger meta-

morphen Gesteine aus Yollig anderen Gebieten herbeigebracht

warden, wie die, welche zweifellos dem angrenzenden Schiefer-

gebiet entstammen, ist hochst unwahrscheinlich, nm so mehr, als

sie sich meistens nach ihrem Mineralbestand eng an die

Schiefer des ostlichen Riesengebirges anschliefien. Ausge-

schlossen ist es auch, daB die Metamorphose der Schiefer

etwa nach der Culmzeit noch einen weiteren Fortgang nahm,

Yon dem die Culmgerolle Yerschont geblieben sind; denn in

diesem Falle miiBten alle Culmgerolle gleichmaBig weniger

metamorph sein als die anstehenden Schiefer. Die einfachste

Erklarung ist die, daB zur Culmzeit noch Areale im Schiefer-

gebiet Yorhanden w^aren, die weniger starker Umsetzung aus-

gesetzt waren, und die inzwischen durch die Erosion Yollig

Yernichtet sind. Als solche kommen Yor allem die Gesteins-

massen in Frage, die ehedem iiber den jetzt bloBliegenden

Schiefern lagen, und welche daher in geringerer Tiefenstufe ihre

metamorphe Umformung erleiden muBten.

Wir haben also im ostlichen Riesengebirge den seltenen

Fall, daB nicht nur das Studium des Ursprungsgebietes der

Gerolle uns Auskunft gibt iiber die Entstehung der Konglo-

merate, sondern daB auch umgekehrt das Studium der Kon-

glomeratgerolle uns einen Blick in die geologische Geschichte

des Ursprungsgebietes gestattet.

Zum Vortrag sprechen die Herren ZlMMERMANN I, Rauff
und der Vortragende.
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Herr ERICH MEYER spricht iiber Storungen diluvialen

Alters an der samlandischen Westkiiste.

Das ostpreuBische Samland gehort zum baltisch-russischen

Schilde, der als alte ungefaltete Tafel in Gegensatz tritt zu

seinem westlichen, in hercynischer Richtung gefalteten Yorlande.

Es waren bisher schon in OstpreuBen, speziell im Sam-
lande, Storungen des Untergrundes nacLgewiesen oder vermutet

worden, doch war deren Richtung und Alter nnter der ver-

hiillenden Diluvialmasse nicht erkennbar; auch war es meist

nicht klar, inwieweit bloBer Eisdruck die Ursache solcher

Storungen war. Im iibrigen machte die Kiistengestalt des

Samlandes tektonisclie Ursacben und eine Ubereinstimmung

mit den scbwediscben Brucbsystemen wabrscbeinlicb, obne daB

bisber ein speziellerer Nacbweis zu erbringen war^).

Bei der geologiscb-agronomiscben Aufnabme der Nord-

westecke des Samlandes gelang es dem Vortragenden nun, im

AnscbluB an einige auffallende Beobacbtungen, die bei gemein-

samen Strandbegebungen mit den Herren KaunhoWEN und

TORNAU gemacbt wurden, Grabeneinbriicbe nacbzuweisen, die

teils fluYiatiles Diluvium gegen Tertiar, teils Miocan gegen

Oligocan yerwerfen, und zwar um eine Sprungbobe, die mindestens

der Hobe des Kliffs (30 m) gleicbkommen durfte.

Die Yerwerfungsricbtungen entsprechen der Ricbtung der

samlandiscben Nordkiiste (W— 0 mit einer geringen siidlicben

Abweicbung) und der des nordlicbsten Teiles der Westkiiste

(S—N mit 30° ostlicber Abweicbung). Letzteres ist aucb die

Ricbtung der von Berendt und Zaddach dargestellten Mulden-

linie des Tertiars.

Es ist wabrscbeinlicb, da6 die samlandiscbe Kiiste durcb

Parallelbriicbe bierzu gescbaffen wurde, die beute etwa 4 km
draufien in der See liegen, wo sicb nacb Angabe der Fiscber

ein Steilabfall befindet.

Die Brucbricbtungen entsprecben namlich durcbaus den in

diesem ganzen Teil der baltischen See vorbandenen Ricbtungen

nnd den im mittleren Scbweden (Karte von Steen DE Geer)
nacbgewiesenen Brucbsystemen. "Wabrscbeinlicb sind also aucb

im Untergrunde des Samlands alte tektoniscbe Brucb- oder

Spannungslinien vorbanden gewesen, an denen eine neue Be-

wegung kurz vor dem Anriicken des Inlandeises oder infolge

der Eispressung selbst einsetzte. Nabere Ausfiibrungen iiber

die Einzelbeiten sollen demnacbst in dieser Zeitscbrift folgen.

^) Vgl. Toknquist: Gpologie von OstpreuBeu, S. 225. Berlin,

0. Borntrager, 1910.
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An der Besprechung nehmen die Herren Hess VON WlCH-
DORF, Wertii, Krause, Harbort, JentzsCH und der Vor-

tragende teil.

Herr PAUL GUSTAF KRAUSE spricht dann iiber

Wellenfurchen im linksrheinischen Unterdevon. (Mit

3 Textfiguren.)

In der Februar-Sitzung unserer Gesellschaft hat Herr Hekke
einen Vortrag^) iiber die Wirkungen des Gebirgsdruckes im

Rheinischen Schiefergebirge gehalten. Er vertrat bierbei den

Standpunkt, dafi die sog. ripple marks im Devon, wenigstens

soweit er sie kenne, keine Wellenfurchen, sondern Erzeug-

nisse von Schieferung und Gebirgsdruck seien. In der Dis-

kussion nahm ich daher Yeranlassung, darauf hinzuweisen, da6

die echten Wellenfurchen jedenfalls auch rechtsrheinisch haufig

vorhanden waren, da man sie im linksrheinisehen Gebiet

durchaus nicht selten beobachten konne. Ich hob namentlich

das untere Ahrtal hervor, in dem eine ganze Reihe groBer

schoner Aufschiiisse diese Erscheinungen sehr klar zeigt.

Damals fiihrte ich auch schon karz dieselben Griinde fiir die

Auffassung der genannten Gebilde als echte Wellenfurchen ao,

die ich Ihnen heute ausfiihrlicher und unter Beifiigung von Beleg-

material an Gesteinsplatten und Photographien vortragen mochte.

Es schien mir das dortige Beobachtungsmaterial so selbst-

verstandlich iiberzeugend und jede andere Deutung ausschliefiend,

da6 ich s. Z. nur in meinem Tagebuche davon Yermerk ge-

nommen hatte.

Bevor ich aber heute die Griinde fiir meine Auffassung

auseinandersetze, will ich erst noch darauf hinweisen, daB in

der Literatur bereits mehrfach die Natur der Wellenfurchen

als solcher im Devon des Rheinischen Schiefergebirges ver-

treten worden ist. Ich will u. a. nur VON Dechen^), Mohr,
FreCH, Denckmann und KaysER nennen.

Das untere und auch das mittlere Ahrtal laBt, verglichen

mit dem tieferen rechtsrheinischen Unterdevon, einen verhaltnis-

^) Siehe diese Zeitschr. 1911, Monatsberichte Nr. 2.

VON Dechen: Geologische und palaontologische Ubersicht der

Rheinprovinz usw., S. 91.

Mohr; Nat.Ver. f. Rheinland und Westfalen XXVI, S. 175.

Frech: Diese Zeitschr. 1889, S. 231.

Denckmann: Jahrb, d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. XXVII,
1906, S. 40.

Kayser: Formationskunde u. a. 4. Aufl., 1911, S. 142.
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mafiig rulaigeii groBzugigen Faltenbau in einer ganzen Reihe

groBartiger Profile erkennen. Es handelt sich im wesentlichen

immer um den gleichen Bau, wie ihn beispielsweise der

Rupenberg (Blatt Honingen) zeigt. Auf einen Sattel mit langem

flachen Siidflugel und mit iiberkipptem, steilen Nordfliigel

folgen einige kleinere steiler gefaltete Sattel und Mulden,

die gleichfalls nach N iiberkippt sind, um dann wieder zu

einem langen, flachen Muldensclienkel tiefer auszuholen. Ahn-
liches zeigt auch die Umgebung Yon Schuld und das Profil

am westlichen Umerich-Riicken bei Reimerzhoven. Diese Fal-

tung ist vielleiclit scbon unterdevonisch. Die Faltenziige sind

natiirlich auch Yon den spateren Bewegungen nicht unberiihrt

geblieben. Ihnen ist Yielleicht ein System Yon Diaklasen

zuzuschreiben, das ich in einem engeren Gebiete in und an

den Tunnels zwischen Altenahr und MayschoB beobachtet

habe. Ich konnte hier 2 Hauptkluftrichtungen feststellen.

Die eine lauft N 5— 20" W mit steilem W-Fallen, eine andere

N 20— 30*^ 0 mit S-Fallen. Sie ist quarzfiihrend. Wie weit

diese beiden aber groBere Bedeutung und Erstreckung haben,

kann erst die Spezialkartierung lehren.

Das UnterdeYOn ist, wie bekannt, im Rheinischen

Schiefergebirge in Yorwiegend sandiger Gesteinsausbildung ent-

wickelt, die auf ein flaches Meer mit starker Zufuhr an klasti-

schem Material hindeutet. Die Moglichkeit der Wellenfurchen-

bildung ist aber nur in einem solchen flachen Meer gegeben.

Die wechselnde, bald feine, bald grobere Gesteinszufuhr bedingt

eSj daB nur in den rein sandigen Lagen diese Gebilde ent-

stehen konnten. Der feinere, Yorwiegend tonige Schlamm
der gebanderten Grauwackenschiefer und sandigen Tonschiefer

sank wieder in sich zusammen, wenn er YOn dem "Wellen-

schlag aufgewirbelt und aus seiner ebenen Lage gebracht war.

Der Sand behielt dagegen, wo er in ausreichender Menge
Yorhanden war, infolge der grofieren Reibung und Schwere,

seiner groberen Korner, die ihm durch die Wogenwirkung
gegebene Form.

Der Aufbau der Siegener Stufe des unteren Ahrtals

ist derart, daB sich in der Hauptsache fein gebanderte bis

flasrige Grauwackenschiefer, sandige Tonschiefer und Grauwacken-
sandsteine daran beteiligen. Die Grauwackenschiefer lassen

sich in alien Ausbildungsformen Yon den fein parallel geban-

derten (die Banderung entsteht aus einer Wechsellagerung Yon

tonschieferartigen und feinsandigen Grauwackenschiefern) zu den

schwach flasrigen bis zu den grobflasrigen mit alien IJber-

gangen beobachten, so daB Henkes Ansicht, die Flaserung sei
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eine Folge des Driickes, in dieser Allgemeinheit und fiir dieses

Gebiet wenigstens leicht als hinfallig nachgewiesen werden
kann. Ich habe eine solche Folge Yon Gesteinen zusammen-
gestellt, die diese schrittweise verschiedene Beschaffenlieit zeigt.

In den grobflasrigen Ausbildungen treten nun allein die Wellen-

furchen auf, die sicli in ibrem Geprage weder Ton andern fossilen

nocb Yon rezenten unterscbeiden. Ein Bild solcber Furcben
aus dem Wattenmeer bei Spiekeroog, das Herr SchuchtO
bereits friiber yeroffentlicbt bat, zeigt dasselbe Geprage der
beutigen ripple marks. Wellenfurcben der gleicben Art kommen
ja bekanntlicb bereits in den roten algonkiscben Sandsteinen

Scbwedens ebenso wie in den dortigen cambriscben sandigen

Gesteinen (z. B. bei Lugnas), also in ganzlicb ungefalteten Ge-

bieten, Yor. Am bekanntesten sind sie jedocb aus unserem
Buntsandstein, Yon dem icb Ibnen ein Stiick aus der Bern-
burger Gegend Yorlegen kann, das icb Herrn Keilhack Yer-

danke. Hier siebt man aucb sebr scbon den IJbergang der

Banderung in die FJaserung. Genau so ist es aucb mit unsern

unterdeYoniscben. Da die sie entbaltenden grobflasrigen

Lagen aber immer nur in gewissen Abstanden in dem Scbicbten-

Yerbande wiederkebren, so natiirlicb aucb die Wellenfurcben-

lagen. Dies wiirde ja allein Y^obl scbon im Zusammen-
bang mit den darunter befindlicben parallelen ungestorten

Gesteinslagen geniigen, um jeden Gedanken einer Entstebung

durcb einen SchieferungsYOrgang auszuscbliefien. Denn wir

baben es eben in der Banderung und Flaserung zweifellos

mit ecbter Scbicbtung zu tun. In den prachtigen Steilwanden,

die wir in der nacbsten Nabe YOn Altenabr finden, steben

die Grauwackenscbiefer als Nordfliigel einer Sattel-Faltung

saiger. Wir baben bier z. B. an der sog. Engelsley eine

einzige glatte Scbicbtflacbe YOn etwa 30 m Hobe Yor uns.

Eine Scbieferflacbe wiirde wobl kaum imstande sein, sicb, in

dieser Weise aucb den Witterungseinfliissen ausgesetzt, wie

ein glattes Brett, obne abzubrockeln, zu balten. Nur wenige

Minuten fluBabwarts finden wir dann in der Fortsetzung
dieser Steilwand eine zweite, in der nun eine grofie Scbicbt-

flacbe mit pracbtigen Wellenfurcben bedeckt sowie kleinere

Telle Yon andern entbloUt sind (siebe Fig. 1).

DaB diese in Bede stebenden Flacben aucb wirklicb

Scbi cbtflacben sind, wird aucb durcb das Auftreten Yon

Fossilien in einigen Horizonten bewiesen. Aui3er Spirifer

^) Schucht: tiber die EntstehuDg doppelter Wellenfurchen-

systeme. Diese Zeitschr. 1909, Monatsber. S. 217.
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primaevus sind es hauptsachlich Muscheln, die Gattung Cy-
pricardella (bicostula und acuminata)^ die als Einzelschalen,

aber auch bisweilen in zweiklappigen Exemplaren, wie sie auf

den Bodensclalamm sanken, auf den Schichtflachen liegen und
wenig oder gar nicht zusammengedriickt sind. Eine grofie

Platte damit kann ich Ihnen hier Yorlegen. Ebenso sind Arten

Fig.l.

Schichtflachen mit Wellenfarchen in senkrecht aufgerichteten Siegener

Schichten bei Altenahr.

Ton Grammysia und Prosocoelus in derselben Lagenanordnung
Yertreten. Wo die Concbylien fehlen, da ist es der Hacksel
von Haliserites^ der oft massenhaft mit seinem fucusabnlichen

Thallus die Schichtflacben in ebener Lage bedeckt und
diese sofort kenntlicb macbt, wenn es dessen iiberhaupt noch

bediirfte.
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Wer nach diesen so handgreifJiclien Beweisen ftir die

Wellenfurchennatur der in Rede stehenden Gebilde noch nicht

Yon der Unriclitigkeit seiner Schieferungshypothese in bezug

auf diese liberzeugt sein sollte, der moge sich nocli mit einem

weiteren Beweise YOn mir abfinden.

An einer Reibe Yon Stellen im unteren Ahrtal konnte

man bzw. kann man noch jetzt auf das deutlicbste beobachten,

dafi auf einer und derselben Schichtflache die Wellenfurcben

wie gewohnlich untereinander parallel sind, da6 aber diese

Fig. 2.

Verschiedene Richtung der Wellcnfarchen auf yerschiedeneii hinter-

eiuander gelegenen Schichtflachen. Steiiwand beim Bahnhof Altenahr.

Ricbtungen auf Yerscbiedenen bintereinander gelegenen Scbicbt-

flachen Yerscbieden angeordnet sind. Ein dicbt oberbalb Yom
Bahnhof MayschoB befindlicher Eisenbahneinschnitt zeigte dies

bis Yor kurzem sebr schon. Leider ist dieser AufschluiJ bei

der Verbreiterung der Bahn im Yergangenen Winter beseitigt

worden. Dagegen befindet sich noch heute ein recht guter

Beleg fiir diese Erscheinung am Bahnhof Altenahr. Auf neben-

stehender Abbildung Fig. 2 kann man drei Yerschiedene Richtungen

der Wellenfurchen auf drei bintereinander gelegenen Flachen
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bemerken. Ich verdanke die Photographie dieser Stelle Herrn

Eisenbahn-Bauassistenten C. HOLZ, z. Z. in Altenahr, der sie

mir auf meine Bitte freundlichst angefertigt hat. Eine vor-

gelegte grofie Wellenfurchenplatte stammt aus diesem Auf-

schluB. Als die wahrscheiiilicb schon unterdevonische Faltungs-

bewegung einsetzte, da mufiten die Gesteine der Siegener

Stufe bereits ihre Diagenese beendet haben uud so verfestigt

gewesen sein, dai^ bei der FaltuDg keine Verdriickung der

durch die Wellen gescbaffenen Formen auf den Schichtflaclien

mebr moglich war und eintrat.

Fig. 3.

Auflagerang der flasrigen Sandsteinbank mit Wellenfiirchen

auf einer ebenen Schieferflache.

AuBer im Unterdevon des Ahrtalgebietes babe ich Wellen-

furchen dann auch noch im Urfttale an der bekannten Urfttal-

sperre feststellen konnen. Yon diesem Fundort kann ich gleich-

falls ein Belegstiick vorlegen. Nicht nur im tieferen Unter-

devon sind Wellenfurchen haufig, sondern auch in der Koblenz-

stufe, wo sie besonders Herr Leppla, wie er mir freundlichst

mitteilte, sehr oft beobachtet hat, verbreitet. Dann fijhrt sie

auch GOSSELET^) in seinem groBen Ardennen-Werk aus den

Burnot-Schichten auf und gibt eine gute Abbildang Yon ihrem

Geprage. Und endlich liegen auch entsprechende Beobachtungen

aus dem rechtsrheinischen Unterdevon durch Herrn DenCKMANN
und Herrn ViNCENT vor, wie ich aus miindlichen Mitteilungen

entnehme. Ferner erwahnt Denckmann diese Gebilde aus dem
oberdevonischen Sandstein von Letmathe (a. a. 0. S. 40).

AuBer aus dem Rheinischen Schiefergebirge sind sie auch

aus dem Harz bekannt, von wo sie z. B. KOCH^) anfiihrt,

wahrend E. Zimmmermann I ja schon in der Februarsitzung

Gossklet: L'Ardenne. Mem. carte geol.de France Paris 1888,
S. 364, Taf. 23.

M. Koch: Uber Aufnahmen auf Blatt Harzburff. Jahrb. d. Kgl.
PreuB. Geol. Landesanst. 1887, S. XXXIV.
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die gleichen Erscheinungen aus dem Tliiiringischen Silur ge-

legentlich der Diskussion erwahnt hat.

Unter diesen Umstanden wird es notig sein, daB die von

Herrn Hej^KE^ zu schnell verallgemeinerten Beobachtungen

iiber Schieferungserscheirmngen in Zukunft sorgfaltig von denen

getrennt und auseinander gehalten werden, die wir mit Fug
und Recht als Wirkungen des Wellenschlages ansprechen

diirfen.

Hierzu ergreifen das Wort die Herren Rauff, Fuchs,

DenCKMANN und der Yortragende.

Darauf wird die Sitzung geschlossen.

V. w. 0.

ZiMMEEMANN. RaUFF. FlIEGEL.

1) Ich habe auch an einem der Stucke, die mir Herr Henke spater

ooch einmal zeigte, feststellen konnen, daB es sich an diesem nicht
urn Schieferung, sondern urn Flaserung und echte Wellenfurchen handelt.

Es ist dies das a. a. 0. S. 104i. abgebildete und beschriebene Gesteins-

stiick, Der RiC bei BjC in Fig. 10 geht wolil hindurch, ohne aber die

unter dem Sandsteinbankchen liegenden Schichten zu verschieben. Die
Unterflache des Schragschichtung zeigenden Sandsteinbankchens ist

eben im Gegensatze zu der welligen Oberflache. Die Biegung, wie sie

in Fig. 10 von Henke abgebildet wird, ist auf der gegeniiberliegenden

Seite bei I in Henkes Fig. 9 nicht mehr vorhanden und beruht auf

einer urspriinghch unebenen Fiache. Man sieht hier vielmehr eine ebene
Schichtflache, wie ich dies in vorstehender Fig. 3 habe abbilden lassen.

DaB an dem Stiick Spuren von Schieferung vorhanden sind, will ich

nicht in Abrede stellen. Aber die Flaserung ist urspriinglich und ist

Welle nfurchung.
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