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Schokoladensciiicht urspriinglich horizontal gelagert war, beim

Backen des Kuchens aber die Schokoladenschicbt die gekrose-

artigen Falten bildet, wahrend die liegende und hangende

belle Teigscbicbt sich gleicbmai3ig nabezu planparallel ausdehnt.

Icb glaube somit nacbgewiesen zu baben, daB Herr

Lachmann bis beute fiir seine Tbeorie der autoplasten Salz-

bewegungen nocb jeden Beweis scbuldig geblieben ist. Solange

er ihn nicht gefubrt bat, scbeint mir docb die tektoniscbe

Tbeorie, die er als groBten Hemmscbub der Salzlagerstatten-

forscbung bezeicbnet, „diskutabler" zu sein; vor alien Dingen

diirfte er wenig Zustimmung bei den Facbgenossen finden,

wenn er yersucbt, seine Tbeorie von den autoplasten Salz-

bewegungen zur Erklarung der Tektonik der Alpen zu

empfeblen

!

22. Geologische Exkursionen

aiif der Insel Leukas (Santa Maura).

Von Herrn Carl Renz.

Mit 10 Figuren im Text.

Breslau, den 30. Mai 1911.

Leukas, ein Glied der loniscben Gebirgszone, zeigt die

gleicbe Zusammensetzung wie seine Scbwesterinseln, Korfu und
Itbaka^), und ist ein nur auBerlicb losgelostes Stiick des akar-

naniscben Festlandes.

Wabrend Leukas friiber die am wenigsten bekannte Insel

des loniscben Arcbipels war, ist dies beute infolge des arcbao-

logiscben Interesses, das sicb an diese Insel kniipft, anders

geworden.

Nacb den genialen Tbeorien und inzwiscben von reicben

Erfolgen begleiteten Untersucbungen von W. DORPFELD macbt

Leukas dem beutigen Itbaka den Rang als Heimat des Odysseus

streitig.

Ebenso bietet Leukas aucb fiir unsere Wissenscbaft, wie

die bisberigen Ergebnisse meiner nocb nicbt abgescblossenen

Untersucbungen zeigen, ein lobnendes Arbeitsfeld.

^) Die geologische Beschreibung dieser Inseln ist samt Karten
fertiggestellt und wird demnachst erscheinen.
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In stratigraphisclier Hinsicht sclilieBt es sich den iibrigen

Gebieten der lonischen Zone an; seine oberliassischen und
mitteljurassischen Ablagerungen sind wobl die reichsten Fund-
statten YOn Ammonitenfaunen dieses Alters, die es iiberhaupt

auf hellenischem Boden gibt.

Eine griindliche Ausbeutung der leukadischen Fossillager

des Oberlias und unteren Doggers hat auch palaontologiscli

wicbtige Resultate geliefert.

Die Tektonik von Leukas birgt indessen noch mancb
ungelostes und iiber den engeren Rahmen der Insel hinaus-

gehendes, wichtiges Problem.

Ich boffe, den Gebirgsbau von Leukas demnacbst nocb

eingebender studieren zu konnen, als es mir bei zweimaligem

kurzem Besucb der Insel nicbt nur durcb die in Anbetracht

meiner beschrankten Zeit bedingten Eile, sondern auch infolge

widriger auBerer Verbaltnisse vergonnt war.

Ich bereiste die Insel in den Monaten Januar und Februar.

Ofters batte ich unter der Ungunst der Witterung zu leiden;

ebenso war die teilweise Schneebedeckung in den hochsten

Regionen einer genaueren Beobachtung recht hinderlich,

Abgesehen davon wurde mir bei meinem zweiten Aufenthalt

auf Leukas von Seiten der dortigen Zollbehorden mein Fossil-

material beschlagnahmt, wie ich das bereits in einer friiheren

Mitteilung beilaufig erwahnte^). Obwohl ich die Versteinerungen

spater wieder zuriickerhielt, war doch alles durcheinander-

geworfen und die ganze Miihe einer gesonderten Aufsammlung
umsonst. Aufierdem ist mir bei dieser Manipulation auch noch

mein Tagebuch abhanden gekommen, so daB ich die darin

enthaltenen Routen aus meinem Gedachtnis nachtragen muBte.

Die geologische Literatur von Leukas umfaBt, abgesehen

von meinen vorlaufigen Mitteilungen, bis jetzt nur zwei Arbeiten.

Ein Heft der in PetermaNNs Mitteilungen erschienenen

hervorragenden und grundlegenden Monographien der lonischen

Inseln von JOSEPH Partscii^) ist der Insel Leukas gewidmet.

Der Yerfasser muBte seine Arbeitskraft auf der damais

noch kaum durchforschten Insel natiirlich in erster Linie geo-

graphischen Problemen zuwenden.

Fiir die geologische Gliederung der mesozoischen Sedimente

von Leukas akzeptierte er die bekannte Einteilung von

M. Neumayr.

^) Carl Renz : Die Entwicklung des Doggers im westlichen

Griechenlatid. Jahrb. osterr. geol. R.-A. 56, 1906, S. 756.

^) J. Partsch: Die Insel Leukas. Petermanns Mitteilungen,

Erganzungsheft Nr. 95, Gotha 1889.
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M. Neumayr, a. Bittner und F. Teller^) hatten

bekanntermaBen die mesozoisclien Kalkmassen Mittelgrieclien-

lands in einen „unteren" und einen „oberen Kalk" gescMeden,

zwischen denen eine als „Macigno" bezeichnete Schiefersand-

steinformation eingeschaltet ist, die bisweilen noch einen

„mittleren Kalk" einsclilieBt.

Die ganze Schichtenfolge betrachteten Neumayr, Bittner
und Teller als cretacisch.

Was die Tertiarforscliung anlangt, so ist es J. PartSCH
gelungen, auf Leukas marines Miocan nachzuweisen.

Nach Partsch hat dann C. Stefani^ die Insel geologisch

aufgenommen.

Er scbeidet folgende Altersstufen aus:

1. Kreidekalke,

2. Homogene Nummulitenkalke (Mitteleocan),

3. Nummuliteu-Crinoidenkalke (Mitteleocan),

4. Miocane Mergel und Sandsteine,

5. Quartare Ablagerungen.

Meine eigenen Untersuchungen haben folgendes ergeben:

Die Insel Leukas oder Santa Maura wird, wic jede geo-

graphische IJbersiclitskarte zeigt, nur durch. einen schmalen

Meeresarm, den Golf yon Drepano, der nach Norden zu in

die Lagune iibergeht, Yon Akarnanien geschieden.

Leukas ist daher ein nur auBerlich losgelostes Fragment

des akarnanischen Festlandes und besteht aus denselben

Gesteinen und Formationen, die auch das westliche Akarnanien,

den sogenannten Xeromeros, aufbauen.

Festland und Insel liegen in der lonischen Gebirgszone

oder im lonischen Faciesgebiet, wozu auch die Leukas benach-

barten Glieder der lonischen Inselflur, namlich Paxos-Korfu

einerseits und Ithaka-Kephallenia andererseits, mit im wesent-

lichen analoger Zusammensetzung gehoren.

Die leukadischen Gebirge bestehen nach meinen
bisherigen Feststellungen aus folgenden Sedimenten:

1. Nach einem faciell sehr an den alpinen Hauptdolomit

erinnernden grauen Dolomit oder dolomitischen Kalk der Ober-

trias, der den H. Iliasberg bei Enkluyi aufbaut, ist die alteste,

bis jetzt bekannte Bildung der Insel ein weiBer, Gyroporellen-

fiihrender Kalk, der gleichfalls der Obertrias angehort. In

meinen friiheren Publikationen habe ich diesen auch sonst in

0 Denkschr. Akad. Wiss. Wien. (math.-nat. KI.) 40, 1880.

-) Carlo Stefani: Cenni geologigi sull' isola di Leukade. Cosmos
di G. Cora, Turin 1894-1896, Serie II, Bd. XII, S. 97-108.
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der lonischen Zone weit verbreiteten Kalk kurzweg als „Dach-

steinkalk" bezeichnet.

Mit der Bezeichnung Dachsteinkalk will ich lediglicb auf

die Ahnlichkeit dieser obertriadiscben Kalkentwicklung Grie-

cbenlands und der Ostalpen anspielen und damit keineswegs

zum Ausdruck bringen, daU sich die beiden Bildungen nun

auch in stratigraphischer Hinsicht gerade decken miissen.

Die bellen, obertriadiscben Kalkmassen der loniscben Zone

diirften im Gegenteil hober, und zwar bis zum mittleren Lias,

binaufreicben, wie icb bereits aucb scbon in friiberen Abband-
lungen bervorbob.

Die obertriadiscben Dacbsteinkalke flieUen daber in der

loniscben Zone und vermutlicb aucb in der Argolis mit petro-

grapbiscb gleicben Kalken, die lokal eine mittelliassiscbe

Bracbiopodenfauna fiibren, in eine Masse zusammen.

Wenn man sicb genauer ausdriicken will, konnte man
die Gyroporellenbaltigen Partien zweckmaBig als Gyroporellen-

facies des Dacbsteinkalkes bezeicbnen.

Im gleicben Faciesgebiet kommen in denselben Kalkmassen

bisweilen aucbMegalodonten undScbnecken {Pleurotomaria\xs>^N.)

Yor, wie auf Korfu und in Epirus, ofters aucb Korallen (z. B.

Stylophyllopsis spec, auf Korfu und in Epirus). Wer aber

an der Ubernabme eines alpinen Namens in die griecbiscbe

Stratigrapbie an sicb Anstofi nimmt, kann die in Frage

stebende Kalkentwicklung ebensogut nacb einem typiscben

Vorkommen auf Korfu als „Pantokratorkalk" bezeicbnen.

Auf Leukas sind diese bellen, obertriadiscb-liassiscben

Kalkmassen (Dacbsteinkalke vom stratigrapbiscben TJmfang der

loniscben Zone) weit verbreitet und bilden aucb die bocbste Er-

bebung der Insel, den Stayrotas, Yon dem aus sie in ununter-

brocbenem Zuge nacb Norden bis zum Kap H. Joannis und
zur Kiiste bei Tsukalades durcbstreicben.

Sie berrscben ferner im La'makigebirge, in den Bergen

Yon Marantocbori und Evgiros und im mittleren Teil der siid-

licben Kiiste bis zum Kap Lipsopyrgos.

Obwobl an mancben Punkten dieser Kalkfacies, wie z. B.

am Kap Lipsopyrgos, der Kalkstein total Yon Gyroporellen

durcbsetzt ist, lafit sicb die Struktur der Gyroporellen docb

nur ungeniigend erkennen, da die weii3en Kaike scbon etwas

kristallin geworden sind; docb diirfte es sicb wobl in erster

Linie um Gyroporella vesiculifera Gumbel bandeln.

Im Bereicbe der bier naber zu betracbtenden Kalkent-

wicklung der loniscben Zone fanden sicb an mebreren Punkten
Yon Epirus, Korfu, Kepballenia usw. aucb Bracbiopoden des
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mittleren Lias, die der mediterranen, mittelliassischen Aspasia-
fauna angehoren.

Diese Funde sprechen, wie gesagt, fiir ein Andauern der

in Frage stehenden Kalkfacies bis zur Untergrenze des Oberlias.

An anderen Stellen, wie auf Korfu und in Akarnanien,

sind im oberen Mittellias diinngeschichtete Kalke mit platt-

gedriickten Ammoniten oder deren Negativen z. B. mit Amaltheus
spinatus BruG. gefunden worden; bisweilen wurden auch

knoUige Kalke mit mittelliassischen Ammonitenspezies beob-

a.chtet.

Nach E. MOJSISOVICS dehnt sich die alpine Dachstein-

kalkfacies nach oben zu in ahnlicher Weise in den Jura hinein

aus; ich erwahne hier die Anschauung Yon MoJSISOVlCS des

Vergleiches wegen nur beilaufig, ohne mich auf die die alpine

Geologic betrefifenden Fragen einlassen zu woUen.

In Griechenland enthalt die gleiche Facies zum Teil den

obertriadischen Gyroporellenfiihrenden Dachsteinkalk, umfafit

aber andererseits auch die mittelliassische A spasiafauna.

Sicher bestimmbare Brachiopoden der A spasiafauna habe

ich bis jetzt auf Leukas noch nicht ermittelt; ebensowenig sind

vorerst Ammonitenfiihrende Schichten des Mittellias bekannt,

wie sie z. B. an manchen korfiotischen, epirotischen und akar-

nanischen Aufschliissen im Liegenden des Oberlias vorkommen.

Dagegen habe ich an dem langausgedehnten leukadischen

OberliasaufschluB im Norden von Kavalos und Asprogerakata

eine breccienartige Brachiopodenlage beobachtet, deren Han-
gendes zunachst ein geringmachtiges Zwischenglied plattiger

Kalke und dann die Ammonitenreichen oberliassischen Ablage-

rungen bilden. Sicher bestimmbare Brachiopoden konnten,

wie gesagt, nicht herausgelost werden; soweit es sich nach

den Fragmenten jedoch iibersehen lafit, handelt es sich um
Typen der A spasiafauna.

Die Beschaffenheit der in Frage stehenden Brachiopoden-

lage erinnert in diesem Fall doch an kiistennahe GeroU-

breccien und deutet auf Flachsee hin. Die naheren Verhalt-

nisse habe ich leider bei der Eile meiner Reise nicht studieren

konnen.

2. Der leukadische Oberlias besteht aus bunten, tonigen,

knolligen Kalken und Mergeln, wie sie iiberall in der lonischen

Zone in dieser Formation vorkommen. Vorherrschend sind

rote, aber auch gelbe und graue Farbentone.

Diese Bildungen zeichnen sich an zahlreichen Aufschliissen

durch ihren reichlichen Gehalt an Ammoniten aus, besonders

die knolligen Schichten, wahrend die mehr tonigen und leichter
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zerbrockelnden oder blattrigen Partien fossilarmer sind. Auch
die Erhaltung der Ammoniten laBt dann zu wiinschen iibrig.

Die Ammoniten sind durcliweg als Steinkerne erhalten;

unter den Tausenden von Stiicken des westgriechischen Oberlias,

die in meiner Sammlung liegen, befindet sich kein einziges

Schalenexemplar.

Den Ammoniten ist zuweilen auch ein Brachiopode mit

meist etwas einseitig korrodierter Schale beigemengt.

MebrfaQb wurden auch Ammoniten mit ihrem zugehorigen

Aptychus aus dem Inneren der knolligen Bildungen heraus-

prapariert; der Aptychus war tadellos erhalten, die Oberflache

seines Ammoniten total korrodiert.

Diese Art der Erhaltung und die Korrosionserscheinungen

lassen darauf schlieBen, da6 die konkretionaren Bildungen des

griechischen Oberlias und unteren Doggers auf dieselbe oder

ahnliche Weise, wie manche faciell ahnlichen Ablagerungen

des Palaeozoicums (Kramenzelkalke des rheinischen Devons) oder

des Mesozoicums (Ammonitico rosso) entstanden sind.

Man fiihrt diese eigenartige Faciesbeschaffenheit heute auf

die Auflosung der niedersinkenden Kalkschalen bzw. ihrer Kalk-

fiillmasse durch das kohlensaurehaltige Wasser der groBeren

Meerestiefen zuriick. Die Kalkknollen der konkretionaren

Schichten diirften daher von mehr oder minder stark korro-

dierten Ammoniten oder sonstigen urspriinglich kalkigen Ver-

steinerungen herriihren. Soweit die Kalkschalen vollkommen
oder teilweise bereits durch ein nicht kalkiges Sediment be-

deckt oder eingehiillt waren, blieben sie von dem chemischen

AuflosungsprozeB verschont. Im vorliegenden Fall sind die

Ammonitenschalen vollstandig aufgelost worden.

Friiher hatte man jene Knollenkalke als eine in der

Strandzone entstandene Gerollbildung aufgefafit.

Aufierlich erinnern ja die griechischen Knollenkalke des

Oberlias und unteren Doggers auch ofters an Gerollbreccien,

wie ich schon friiher erwahnte, damals noch mit dem Beifiigen,

daB in dem weiten geographischen Verbreitungsgebiet des

griechischen Oberlias das Auftreten dieser Formation da und
dort auch mit kleineren Transgressionen zusammenfallen konnte.

Bei den Bildungen des unteren Doggers ist die Annahme
ihrer Entstehung in einer tieferen Meeresregion auch infolge

ihrer Zwischenlagerung zwischen Hornsteinplatten gerechtfertigt.

In nur ganz geringer Hohendifferenz folgen iiber jenen kon-

kretionaren Ablagerungen die Posidonien-Hornsteinplatten-

komplexe des oberen Doggers, die der Tiefenzone des Radio-

larienschlammes entsprechen diirftcD.

19
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Bisweilen ruhen die knolligen Schichten des Oberlias, wie

z. B. im Palaeospita-Profil auf Korfu, unmittelbar iiber oder

zwischen den schwarzen Posidonienschiefern , die auch sonst

auf der Insel, in Epirus und in Akarnanien vollstandig an

ihre Stelle riicken konnen.

In meiner stratigraphischen Hauptarbeit^) habe ich bereits

einen IJberblick iiber die Zusammensetzung der oberliassischen

Tierwelt Griechenlands gegeben; es seien aber auch hier noch-

mals die wichtigsten Faunenelemente wiederholt:

Paroniceras sternale BuCH.
Rildoceras Bayani DuM.
Hildoceras Escheri Hauer.
Hildoceras rheumatisans DUM.
Hildoceras Saemanni DuM.
Hildoceras horeale Seebach.
Hildoceras Caterinae Pariscii

u. VlALE.

Hildoceras Chelussii Partsch
U. YlALE.

Hildoceras bifrons Brug. u.

Var.

Hildoceras Levisoni Sempson.

Hildoceras Erbaense Hauer.
HildocerasnodosumHA^TKE^.
Hildoceras comense BucH u.

Var.

Hildoceras Mercati Hauer.
Hildoceras Tirolense Hauer.
Hildoceras quadratum Haug.
Hildoceras serpentinu7n Rein.

Hildoceras Na7'bonnense

BUCKMAN.
Hildocet'as Lilli Hauer.
Hildoceras Algovianum Oppel

{Arieticeras).

Haugia variabilis Orb.

Haugia navis DUM.
Haugia Eseri OpPEL.

Haugia Ogerieni DuM.

Harpoceras discoides Zieten.

Harpoceras bicarinatum

Zieten.

Haryoceras subplanatum

Oppel.

Harpocerasfallaciosum Bayl.
Harpoceras falciferum Sow.
Harpoceras radians Bein.

(Gramme0ceras)

.

Harpoceras (Grammoceras)
antiquum "Wr. mut. Nor-
maniana Orb.

Harpoceras toarcense Orb.

Harpoceras striatulum Sow.
Harpoceras pectinatum

Menegh.
Coeloceras annulatum Sow.
Coeloceras anguinum Bein.

Coeloceras pettos Quenst.

Coeloceras Mortiletti

Menegh.
Coeloceras subanguinum

Menegh.
Coeloceras Linae Parisch u.

YlALE.

Coeloceras aculeata Parisch u.

VlALE.

Coeloceras Gemma Bonar.

Coeloceras crassum Phil. u.

Var.

^) CarlRenz: Stratigraphische Untersuchungen im griecbischen

Mesozoicum und Palaeozoicum. Jahrb. der osterr. geol. Reichsanst.

60, 1910, H. 3, S. 565 und 566.
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Coeloceras Desplacei Orb.

Coeloceras subarmatumYoVNG
u. Bird u. Var.

Coeloceras commune Sow.
Erycites Reussi Hauer.
Phylloceras Spadae Menegh.
Fhylloceras Nilssoni Hebert

u. Var.

Phylloceras Emeryi Bettoni.
Phylloceras frondosum Rein.

Phylloceras heterophyllum

Sow.
Phylloceras Borni Prinz.

Lytoceras cornucopia YoUNG
u. Bird.

Lytoceras funiculum DuM.
Lytoceras sepositum Menegh.
Lytoceras Cereris Menegh.
Lytoceras spirorhe Menegh.
Lytoceras Capellinii Bettoni.
Lytoceras rubescens DuM.
Hammatoceras Bonarelli

Parisch u. Viale.

Hammatoceras insigne

SCHUBL.
Aptychus div. spec.

Posidonia Bronni VoLTZ.Lytoceras dorcade Menegh.

TJnter den angefiihrten Arten zeichnen sich besonders

Hildoceras hifrons Brug. und Hildoceras Mercati Hauer
durch ihre Haufigkeit aus.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

Hildoceras bifrons Brug. und Varietaten aus dem Oberlias von Leukas.

Fig. 1. Mit scharf ausgepragter Lateralfurche (Talschluclit von Exanthia).

Fig. 2. Mit weit gestellten, stark hervortretenden Rippen und deutliclier

Lateralfurche (Anavrysada).

Fig. 3. Mit schwacheren, enger gestellten Rippen und schwacherer

Lateralfurche (ndrdlich von Kavalos).

Die palaontologisclie Bearbeitung der jurassischen Faunen
Griecbenlands bildet den zweiten Teil meiner in der Palaeonto-

graphica erscheinenden Monographie der mesozoischen Faunen
Griecbenlands.

Die Zusammensetzung der oberliassiscben Fauna Griechen-

lands bleibt sich, ebenso wie die petrographische Beschaffenheit

der sie fiihrenden Gesteine, iiberall gleich, sei es nun in Epirus,

in Akarnanien, auf den lonischen Inseln oder in der Argolis.

19*
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Die hier gesammelten Arten sind durchweg typische Yer-

treter des Oberlias; die hellenische Oberliasentwicklung erinnert

sehr an die der Apenninenbalbinsel und der Lombardei.

Oberliassische Ammoniten von absolut gleicher Erhaltung

liegen mir zum Beispiel Ton La Rochetta bei Arcevia im zen-

tralen Apennin Yor. Dieselbe Erscheinung wiederholt sicb

auch bei den Yon demselben Fundort stammenden Arten des

unteren Doggers.

Eine subtilere Zonengliederung konnte im griechisclien

Oberlias in Anbetracbt der sich gleichbleibenden petrographi-

schen Beschaffenheit Yorerst nicht Yorgenommen werden.

Die wichtigsten Aufschliisse des oberen Lias Yon Leukas,

die zugleicb iiberhaupt die fossilreichsten Ablagerungen dieses

Alters in Griecbenland reprasentieren, liegen am Siidhang des

StaYrotasmassivs und erstrecken sicb bier Yom Agrapidokampos
oberbalb H. Paraskevi Yoriiber bis Anavrysada.

Ein weiteres nicbt weniger fossilreicbes und ausgedebntes

Vorkommen beginnt nordlicb Yon Asprogerakata und KaYalos

und folgt dem scbon erwabnten Dacbsteinkalkzug in der

Ricbtung auf Pbryni.

Oberliassiscbe Ablagerungen erfiillen ferner die Talscblucbt

zwiscben Exantbia und Kalamitsi, wiibrend Yon mebr lokali-

sierten Fundorten nocb Amurati und das Vorkommen auf der

Hobe der Elati westlicb Yon Neocbori zu nennen waren.

Die dunkel gefarbten, meist scbwarzen Posidonienscbiefer

des Oberlias, die auf Korfu, in Epirus und in Akarnanien die

eben skizzierten Oberliasbildungen ersetzen konnen, sind auf

Leukas nocb nicbt bekannt.

3. liber dem Oberlias folgen in der Kegel diinne Kalk-

scbicbten, meist Yon abnlicber konkretionarer Struktur. Sie sind

weiB, bellgrau, bellgelblicb, stellenweise aucb rotlicb gefarbt.

Diese Bildungen, die die beiden Zonen des unteren
Doggers, die Zone des Harpoceras opalinum und Harpoceras

Murchisonae^ Yertreten, werden gleicbfalls durcb eine, wenn
aucb nicbt ganz so reicbe Ammonitenfauna cbarakterisiert, aus

der icb zum Belege einige der wicbtigsten Arten beraus-

greife, "wie:

Parlmisonia (Tmetoceras) Dumortieria evolutissima

Hollandae Buckman. Pkinz mut. multicostata

Parkinsonia {Tmetoceras) Prinz

scissa BenecKE. Dumortieria radians BuCK-
Dmnortieria Dumortieri man.

TllIOLL.
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Dumortieria evolutissima

Prinz.

Dumortieria insignisimilis

Brauns.
Dumortieria Lesshergi

Branco.
Dumortieria radiosa Seebach.

Harpoceras laeviusculum Sow.
Harpoceras opalinum Rein.

Harpoceras fluitans DUM.
Harpoceras Aalense Zieten.

//arp 0cera sMurchisonaeSow.

Hammatoceras Lorteti DuM.
Hammatoceras Alleoni DuM.
Hammatoceras procerinsigne

Vacek.
Ergcites involutus Prinz.

Ergcites fallax Ben.

Ergcites gonionotus Ben.
Erg cites intermedius Prinz.

Coeloceras modestum Yacek.
Coeloceras norma DuM.
Lgtoceras ophioneum

Benecke.
Phglloceras ultramontanum

ZlTTEL.

Phglloceras Nilssoni Hebert
var. altisulcata Prinz.

Phglloceras Nilssoni Hebert
var. mediojurassica Prinz.

Phglloceras perplanum Prinz.

Phglloceras Boeckhi Prinz.

Phglloceras Frechi Prinz.

Phglloceras Loczgi Prinz.

Phglloceras haconicum

Hantken.

In Anbetracbt der Gleichartigkeit der petrographisclien

Entwicklung konnte eine Trennung der beiden unteren Dogger-

zonen in Griechenland bis jetzt nicht durchgefiihrt werden.

Die griechische Fauna des unteren Doggers erinnert in

erster Linie an diejenige des Kaps San Yigilio im Gardasee.

Fig. 4.

Coeloceras norma Dqmortier aus dem unteren Dogger der Insel Leukas

(Anavrysada).

Die Rippen der inneren Windungen sind bei dem etwas evoluteren

Original Dumortibrs ein wenig enger gestellt. Die auBere Windung
des leukadischen Stuckes ist seitlich verdriickt.

Yiele der zitierten Arten treten auch sonst im unteren

Dogger der Siidalpen, des Bakony, Siidfrankreichs und der

Apenninen auf. Auf die groBe Ahnlichkeit der Erhaltung

zwiscben griechiscben und gewissen apenniniscben Stiicken

babe icb bereits bingewiesen.
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4. Uber diesen Bildungen des unteren Doggers folgen in

der Kegel diinngeschichtete, belle Kalke, ofters in "Wechsel-

lagerung mit Kiesellagen , denen dann der in der ganzen

lonischen Zone weit verbreitete Posidonienfiibrende Horn-
steinkomplex des obersten Bajocien und Batbonien
auflagert.

Die auf Korfu und in Epirus unmittelbar darunter liegenden

Kalke mit Stephanoceras Uurnphriesianuni sind auf Leukas
nocb nicbt bekannt.

Der besagte Posidonienfiibrende Hornsteinkomplex bestebt

aus diinngescbicbteten, meist grau gefarbten Hornsteinplatten,

deren Scbicbtflacben mit plattgedriickten Posidonien bedeckt sind.

Man kann in der Hauptsacbe zwei Arten unterscbeiden,

einen grober- und einen feingestreiften Typus, und zwar diirfte

es sicb bierbei um Posidonia alpina GraS. und um Posidonia

Biichi RoEMER bandeln.

Die Posidonien- Scbicbten der loniscben Zone sind zu-

nacbst mit den zeitlicb aquivalenten Siidtiroler- und siziliani-

scben Posidoniengesteinen zu vergleicben. Ibr genauer Horizont

ist stellenweise in Hellas sicber definiert, z. B. an zwei

klaren Aufscbliissen auf Korfu und in dem dieser Insel

gegeniiberliegenden epirotischen Kiistengebiet, wo sie konkor-

dant iiber den Kalken mit Stephanoceras HumpJiriesianum
folgen, d. b. mit der Zone der Parkinsonia Parkinsoni be-

ginnen.

Die obere Grenze der reinen Hornsteinplattenentwicklung

ist nocb nicbt festgelegt; die Hornsteine diirften als eine Bil-

dung des tiefen Meeres trotz ibres nicbt allzu grofien Vertikal-

umfanges nocb den Batbonien und wobl aucb Telle des Malms
mitumfassen.

Im gegeniiberliegenden Akarnanien treten in litbologiscb

gleicben Hornsteinplatten aucb Lagen auf, die Yollstandig aus

Aptycben zusammengesetzt erscbeinen.

Die Hornsteinplatten erliegen nun leicbt der Verwitterung

und zerfallen in einen auBerlicb gelb oder gelbrot gefarbten

Gesteinsscbutt. Scbon Yon weitem leucbten daber die jurassi-

scben Hornsteinscbicbten aus der Umgebung der eintonig

grauen Kalkgebirge beraus und bieten so einen leicbt kennt-

licben und cbarakteristiscben, wicbtigen Leitborizont.

Die petrograpbiscbe Bescbaffenbeit der bisberigen

Scbicbtenglieder spricbt im allgemeinen fiir ein fortscbreitendes,

wenn aucb durch kleinere Scbwankungen unterbrocbenes Tiefer-

werden des Meeres, Das Maximum der Meerestiefe wurde

wobl zur Zeit der reinen Hornsteinplattenentwicklung erreicbt.
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Auf Leiikas selbst sind die Posidonien-Hornsteinplatten

des Doggers weniger verbreitet; groBere Komplexe habe

ich nur von weitem an den Siidwesthangen des Skarus-

waldes beobachtet, und auch bier scheinen sie schon stark

von der spateren Zerstorung und Verwitterung mitgenommen
zu sein.

Nach oben zu gehen nun die Hornsteinplatten durch

Aufnahme von eingeschalteten hellen Plattenkalken und Kalk-

schiefern in einen Komplex dieser drei Facieselemente iiber,

indem die einzelnen Glieder in reger Aufeinanderfolge ab-

wecbseln.

Bisweilen gewinnen auch bier die Hornsteine die Ober-

hand und bilden kleinere Komplexe fiir sicb.

Diese Bildungen, die der Kiirze wegen nach einem

cbarakteristiscben Yorkommen auf Korfu mit dem zusammen-
fassenden Namen „ Viglaskalke" bezeichnet werden, herrschen

zweifellos im ganzen oberen Jura und dauern wobl auch noch

wahrend der unteren Kreideepoche an.

Makroskopisch sichtbare Yersteinerungen sind in dieser

ganzen Schichtenserie selten. Bisweilen begegnet man einmal

einem undeutlichen Ammonitenabdruck, haufiger sind schon

Aptychen und an manchen Punkten auch Halobienartige

Zweischaler, die sonst in einem petrographisch ahnlichen,

oberjurassischen Hornsteinbanderkalk Dalmatiens, den soge-

nannten Lemesschichten, vorkommen und als Aulacomy eila

prohlematica FURLANI beschrieben werden.

Diese fossilflihrenden Bildungen , die ich von Korfu,

Ithaka und Epirus kenne, habe ich auf Leukas noch nicht

beobachtet.

Unter den Aptychen der oberjurassischen Schiefer-Horn-

stein-Plattenkalkfacies der lonischen Zone (Yiglaes-Kalke)

waren zu nennen:

Aptychus lamellosus Park. Aptychus laevis Quenst.
Aptychus punctatiis YOLTZ. Aptychus obliquus Quenst.
Aptychus Beyrichi Oppel. Aptychus steraspis Oppel.

Aptychus latus Oppel.

tiber dem Schichtenkomplex der Schiefer-Hornstein-

Plattenkalkfacies folgt dann der graue, dickgebankte oder

massige Rudistenkalk von dem gewohnlichen, etwas brecciosen

Habitus.

Bisweilen wird, wie auf Korfu und in Epirus, aber schein-

bar nicht auf Leukas, auch der Rudistenkalk noch durch die

Schiefer-Hornstein-Plattenkalkfacies vertreten.
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Nach einer losen Actaeonella^ die ich in der Gegend der

Koitsaquelle aufsammelte, nach zu urteilen, treten auf Leukas auch

Actaeonellen kalke auf, die wohl unter den eigentliclien

Rudistenkalken liegen und nach J. Partsch auf Kephallenia /

in gleicher stratigraphischer Position eine erhebliche Ver- /

breitung besitzen.

Der Rudistenkalk geht nach oben in den in der Regei

mehr plattigen Nummulitenkalk iiber, der seinerseits das kon-

kordante Liegende des eocanen Flysches darstellt.

Die Kalke enthalten bisweilen auch Hornsteineinschliisse.

In einem solchen grauen Kieselknollen habe ich beim Dorf

H. Ilias gleichfalls Nummuliten beobachtet. Nummuliten-
fiihrende Hornsteine sind mir ferner noch von Ithaka be-

kannt.

Der Rudistenkalk setzt auf Leukas in erster Linie die

Halbinsel des Kaps Dukato zusammen. Unter den wichtigeren

Aufschliissen waren noch folgende Vorkommen zu nennen:

bei Vasiliki,

westlich Yom Dorf H. Ilias,

zwischen H. Donatos und Pa6 do^aiaji 6 ^eoc^

bei Kavalos,

nordostlich Spanochori.

Der Nummulitenkalk iiberlagert den Hippuritenkalk der

Dukato-Landzunge auf der Westseite der Bai von Vasiliki und
begleitet dann als langgestrecktes Band den Flyschzug

H. Petros— Chortata auf seiner Westseite.

Sehr ausgedehnte Nummulitenkalkvorkommen finden sich

ferner am Epano-Pyrgos und am Siid- und Ostabhang des

flachgewolbten Bergriickens Elati. Nummulitenkalke wurden
u. a. auch an folgenden Lokalitaten angetroffen:

Zwischen Katochori und Phterno, in der Umgebung vom
Dorfe H. Ilias, am Wege do^w'n^ c* S^sog— H. Donatos und bei

Katuna.

Der riysch, dessen Oberregion vermutlich bereits dem
Oligocan angehort, nimmt ebenfalls noch am Aufbau der

leukadischen Gebirge teil.

Zwischen Flysch und Neogen liegt dann eine stets deut-

lich hervortretende Diskordanz.

Unter den neogenen Ablagerungen sind besonders die von

J. Partsch entdeckten miocanen Ablagerungen mit Liicina

cf. glohosa DUH. anzufiihren, die nach diesem Autor etwa

mit dem italienischen Schlier und den gleichalten miocanen

Mergeln von Zante zu parallelisieren sein diirften.
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Ferner weisen groBe miocane Clypeaster , die in der

Umgebung der Dorfer H. Ilias und Enkluvi gefunden werden,

auf Leithakalke bzw. auf Leithakonglomerate bin.

Zu erwahnen ware dann noch ein auf der Insel weit ver-

ibreiteter Gebangescbutt von vermutlicb quartarem Alter.

Es handelt sicb teils um lockeren Scbutt der anstebenden

mesozoiscben Ablagerungen, teils sind die losen Gesteins-

stiicke aucb wieder zu einem Breccienkalk verbunden. Da-
zwiscben finden sicb ofters Klippen (Erosionsklippen) an-

stebenden mesozoiscben Gesteins oder aber aucb stark zer-

fressene Kalke.

Ganz genau die gleicben Erscbeinungen kebren auf der

Inselmitte Yon Korfu und auf dem gegeniiberliegenden Fest-

iand wieder und sprecben fiir eine gleicbartige Entstebung der

betreffenden Gebiete.

Bei einem Vergleicb der bier in groBen Ziigen gegebenen

stratigrapbiscben Ubersicbt der leukadiscben Scbicbtenfolge mit

den Ergebnissen von Stefani zeigt es sicb bereits, wie sebr

die fortscbreitenden Untersucbungen das von Stefani ge-

scbaffene Bild der Insel, wie es uns seine geologiscbe Uber-

sicbtskarte vorfiibrt, umgestalten werden.

Die Gyroporellenfiibrenden Dacbsteinkalke und Haupt-

dolomite werden von Stefani teils als Kreidekalke, teils als

mittleres Eocan kartiert; die ricbtigen Rudistenkalke z. B. am
Kap Dukato sind auf seiner geologiscben Karte als mittleres

Eocan verzeicbnet; den eocanen Flyscb bait er, ebenso wie auf

Korfu, fiir Miocan.

Die auBerst fossilreicben und cbarakteristiscben Bildungen

<ies Oberlias und unteren Doggers bat er vollstandig iiber-

seben, d. h. die alteste Formation, die er ausscbeiden konnte,

war die Oberkreide.

Der Nacbweis der auf Leukas weit verbreiteten tria-

•discben und jurassiscben Bildungen ist das Hauptergebnis

vorliegender Abbandlung. Meine Untersucbungen bezweckten,

wie dies aucb aus der bisberigen Besprecbung bervorgebt, in

erster Linie eine stratigrapbiscbe Gliederung der leukadiscben

Sedimente.

Nacbdem icb dieses Ziel, wie icb wobl sagen darf, wenig-

stens in den Grundziigen erreicbt babe, kann icb nunmebr
aucb der Untersucbung des Gebirgsbaues nabertreten.

Die Inselnatur an sicb setzt bier den tektoniscben Studien

gewisse Scbranken, da es sicb ja nur um eine isolierte, aus

dem Zusammenbang mit den benacbbarten Gebirgsgliedern

berausgerissene Scbolle bandelt.
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Auf Leukas sieht die Sache auf den ersten Blick nicht

so schlimm aus, da die Insel nur ein aufierlich losgelostes

Fragment des akarnanischen Festlandes darstellt.

Im Nordosten Yon Leukas und auf der die Briicke zum
eigentlichen akarnanischen Gebirgsrumpf bildenden Halbinsel

Ton Plagia ist die urspriinglicbe Gebirgsstruktur jedocb zer-

stort oder durcb jugendliche Ablagerungen yerhiillt.

Die Rekonstruktion einer solchen Gebirgsruine lafit sich

aber kaum Yornehmen, wenigstens nicht ohne ganz genaues

und eingebendes Studium der ortlicben Yerbaltnisse.

So feblt Yorerst der Zusammenbaog mit dem nacbst ost-

Jicberen Gebirgsabscbnitt, was um so schwerer ins Gewicbt

fallt, als das Scbicbtstreicben und der Yerlauf der Faltung

etwa der Langsricbtung der siidwestlicben Balkanbalbinsel folgt

imd aucb der Scbub der westgriecbiscben Decken, wie in der

Olonos-Pindoszone, aus dem Osten kam.

Den Scbliissel zum Yerstandnis der leukadiscben Tektonik

gibt die Klarstellung der LagerungSYerbaltnisse der StaYrotas-

kalke.

Hat man diesen Kernpunkt geklart, so ergibt sicb das

iibrige Yon selbst.

Die alteren mesozoiscben Kalke des StaYrotasmassiYS,

d. b. also die Dacbsteinkalke Yom stratigrapbiscben Umfang
der loniscben Zone, zieben, wie erwabnt, in breitem Zuge
Yom StaYrotas bis zum Hiigelland Yon Tsukalades.

Den Westfufi des Stavrotasmassivs begleitet der Flyscbzug

H. Petros— Cbortata, dessen Gesteine augenscbeinlicb sudost-

warts in das Innere des Gebirges unter die alteren Stavrotas-

kalke einfallen.

Der Dacbsteinkalk des den StaYrotas nacb Siiden zu

fortsetzenden Grates springt zungenformig in das Flyscbland

Yor, dessen Gesteine sicb um sein Siidende berum bis SyYros

und Yurnikas erstrecken und bier unter gleicben Lagerungs-

verbaltnissen an die Dacbsteinkalke der Lainakikette angrenzen.

Auf der Westseite des Flyscbzuges tritt als Liegendes des

Flyscbes der Nummulitenkalkzug Komilio— H. Petros— Ostkiiste

der Yasilikibucbt berYor. Er bildet mit unterlagerndem Ru-
distenkalk den Ostscbenkel einer Aufwolbung, deren Westbalfte

berabgebrocben ist. Dieser Abbrucb entspricbt der Steilkiiste

des Sappbosprunges.

Es bandelt sicb nun um die Frage, ob das StaYrotasmassiY

einen Horst bildet, einen Horst, der sicb gleicbzeitig bob,

wabrend der Flyscb absank, oder ob der Flyscb den die StaY-

rotaskalke unterteufenden Sockel des MassiYes darstellt.
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Fiir die Schollenstruktur spricht, daB Leukas im ganzen

nur als steheDgebliebene Scholle oder vielmehr als Horst zu

betrachten ist, ferner der Hohenunterschied zwischen dem
Flysch von Chortata und jenem beim Dorf H. Ilias oder vom
Dachsteinkalk des StaYrotasmassivs und am Kap Lipsopyrgos.

Dazu kommt ein deutlich ausgepragter Langssprung ostlich von

Anavrysada und der etwa parallel verlaufende westliche Rand-

bruch, die Kesselbriiche des Liwadis usw.

Die Schiebungshypothese wird ihrerseits durch die Ab-
grenzungs- und Lagerungsverhaltnisse am West- und Siidende

des Stavrotaszuges und durcb den Zusammenbang des Flysch-

zuges Chortata— H. Petros mit dem Flysch von Syvros und
Yurnikas gestiitzt.

Ferner habe ich auf Korfu, im Pantokratormassiv, Schie-

bungen, allerdings mehr lokalen Charakters, nachgewiesen.

Sollte sich ferner die Existenz einer Bumistodecke in Akar-

nanien bewahrheiten, so waren wohl ahnliche tektonische

Erscheinungen auch auf Leukas zu erwarten.

Bevor ich jedoch nicht den West- und Siidabhang des

Stavrotasmassives begangen und den Kontakt der Kalke mit

dem Flysch untersucht habe, muB ich diese tektonische Frage

offen lassen und mich mit dem einfachen Hinweis auf die

beiden Erklarungsmoglichkeiten begniigen.

Es ist noch gar nicht einmal sicher, ob in der Grenzzone

zwischen Flysch und Kalk der Dachsteinkalk direkt an den

Flysch angrenzt, oder ob sich nicht noch jiingere mesozoische

Ablagerungen dazwischen schieben. AuBerdem sind mir auch die

Lagerungsverhaltnisse der jiingeren mesozoischen Bildungen

des Stavrotasmassivs noch zu wenig bekannt.

Die Tektonik des Lai'naki- und Achradagebirges richtet

sich nach der des Stavrotasmassivs.

J. PartsCH hielt die Kalke der Dukatohalbinsel, wie die

des Stavrotas fiir „obere Kalke" und betrachtete beide als

eine Auflagerung auf dem tieferen Flysch (Macigno).

Was die Zeit der tektonischen Yorgange, d. h. der Falten-

und Deckenbildung, im westlichen Griechenland anlangt, so

habe ich bereits bemerkt, daB hier Flysch und Neogen durch

eine scharf ausgepragte Diskordanz geschieden werden, wie

dies auch von friiheren Forschern bereits festgestellt war.

Nach den letzten, wohl in die Oligocanzeit fallen den

Absatzen des Flysches trat eine Periode starker Faltung ein,

in welcher die wichtigsten Aufwolbungen, die meist nach Westen
liegenden Falten und Decken, entstanden.

Zur Miocanzeit erfolgten wieder marine Niederschlage.
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Die griechischen Falten und Decken entstanden in der

Pause zwischen den Absatzen des Flysches und den altesten

Bildungen des griechischen Miocans.

Es sei hierzu erwahnt, dafi man die Entstehung der

alpinen Decken heute ins Miocan verlegt.

Zu Ende des hellenischen Pliocans fand abermals eine

Faltung statt, bei der auch die Decken mit ihrer Flyschunterlage

zusammengefaltet wurden.

Die levantinischen Melanopsidenmergel Akarnaniens sind

jedenfalls noch von der Faltung betroffen, ebenso wie die

Pliocanbildungen der Insel Korfu.

In Attika und auf den Kykladen ist das Neogen dagegen

nur wenig aufgewolbt; im. Eurotastal, im zentralen Peloponnes,

liegt es vollkommen flach.

SchlieBlich zeichnete dann die jungtertiare bis quartare

Bruchperiode mit scharfem Grififel die Grundzuge und das

Relief der heutigen Gebirgs- und Landschaftsformen, womit
jedoch nicht gesagt sein soil, daB nicht auch schon wahrend
der Faltungen die Bruchbildung bereits begonnen hat.

Angaben iiber Leukas finden sich in mehreren meiner

friiheren Abhandlungen. Ich fiihre hier die betreffenden Publika-

tionen in chronologischer Beihenfolge an:

1905: Uber die Verbreitung des Lias auf Leukas und in AkarnauieD.
Zentralbl. f. Min. 1905, Nr. 9, S. 259-264.

1905 : tJber die mesozoische Formationsgruppe der siidwestlichen Balkan-
halbinsel. N. Jahrb. f. Min. 1905, Beil.-Bd. XXI, S. 213-301.

1906: Zur Kreide- und EocauentwickluDg Griechenlands. Zentralbl. f.

Min. 1906, Nr. 17, S. 541-549.

1906: Tiber das altere Mesozoicum Griechenlands. Vortrag, X. Internal.

GeologenkongreB Mexiko, Sept. 1906. Compt. rend, S. 197—209.

1906: Sur les terrains jurassiques de la Grece. Compt. rend, de FAcad.
d. sciences, Paris 1906, 143, S. 708-710.

1906: Die Entwicklung des Doggers im westlichen Griecbenland. Jahrb.

d. osterr. geol. R.-A. 1906, 66, S. 745-758.

1909: Der Nachweis von Lias in der Argolis. Diese Zeitschr. 1909, 61,

S. 202-229.

1909: Zur Geologie Griechenlands. Habilitationsschrift, Breslau 1909.

1909: Etudes stratigraphiques et paleontologiques sur le Lias et le Trias

en Grece. Bull. soc. gejl. de France 1909. (4), IX, S. 249-273.

1910: Stratigraphische Untersuchungen im griechischen Mesozoicum und
Palaozoicum. Jahrb. d. osterr. geol. R.A. 1910, 60, H. 3,8.421-636.

1911: Neue geologische Forschungen in Griechenland. Zentralbl. f. Min.

1911, Nr. 8, S. 255-261 und Nr. 9, S. 289-298.

Nach diesem allgemeinen Uberblick gehe ich nunmehr zur

speziellen Beschreibung der von mir zuriickgelegten Reise-

wege iiber.
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Strecke 1.

Yon Leukas iiber Tsukalades— Kavalos nach Karya.

Von Leukas bis an den Gebirgsrand bei Phryni durch-

schreitet man angeschwemmtes Land, das mit schonem, altem

Olwald bestanden ist.

Der Steilabbruch des Gebirges bei Pliryni besteht aus

Breccien und Gehangeschutt des Dachsteinkalkes. Weiterbin

fiihrt die Strai3e und spater der Reitpfad in anstebendem
Dacbsteinkalk nacb Tsukalades und biegt dann nacb Siiden urn.

Nacb der PaBbobe im Siiden YOn Tsukalades gelangt man
aus den dickgebankten, weii3en Kalken in den iiberlagernden

Oberlias.

Fig. 5 a. Fig. 5 b.

Hildoceras Mtrcati Hauer aus dem Oberlias der Insel Leukas

(ndrdlich Kavalos).

Der Oberlias bestebt bier, wie gewobnlicb im westgriecbi-

scben Lias, aus den roten, tonigen Knollenkalken und Mergeln

mit Posidonia Bronni YOLTZ und einer reicben Ammoniten-

fauna. Es bandelt sicb aucb bier wieder um die bekannten

Arten (yergl. S. 282 u. 283) ^ unter denen wenigstens einige

der wicbtigsten bervorgehoben seien:

Hildoceras Mercati Hauer. Hildoceras serpentinum Riay.

Hildoceras Erbaense Hauee. Coeloceras subarmatum

Hildoceras Escheri Hauek.
Hildoceras Lilli Hauer.
Hildoceras bifrons Brug.
Hildoceras Levisoni Simpson.

Hildoceras rJieumatisans DUM.
Hildoceras comense BuCH.
Hildoceras Bayani DuM.
Hildoceras quadratum Haug.

Young u. Bird.

Coeloceras crassiim Phil.

Coeloceras Desplacei Orb.

Coeloceras annulatum Sow.
Coeloceras anguimim Rein.

Coeloceras commune Sow.
Coeloceras pettos Quenst.

Coeloceras Mortiletti Menegh.
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Coeloceras fibulahim Sow.
Harpoceras siibplanaium

Oppel.
Harpoceras bicarinatum

ZlETEN.

Harpoceras falciferum Sow.
Harpoceras discoides Zieten.

Harpoceras striatulum Sow.
Hayyoceras toarcense Orb.

Harpoceras radians Rein.

Hatyoceras pectinatum

Menegh.
Haugia variabilis Sow.
Haugia 7iavis DUM.

Haugia Eseri Oppel.
Hammatoceras insigne

SCHUBL.
Lytoceras cornucopia Young

u. BiKD.

Lytoceras dorcade Menegh.
Lytoceras Cereris Menegh.
Lytoceras sepositum Mej^egh.
Phylloceras Nilssoni Hebert

u. Yar.

Phylloceras Spadae Menegh.
Phylloceras heterophyllum

Sow.
Phylloceras Borni Prinz.

Die Ammoniten aus dem Oberliaszug von Kayalos zeichnen

sich durcli eine besonders giinstige Erhaltung aus.

Als Zwischenscliicht schiebt sich hier zwischen die roten,

tonigen und knolligen Schichten des Oberlias und die alteren

bellen Kalkmassen eine an Gerollbreccien erinnernde Brachio-

podenlage. Die Arten sind nur schlecbt erbalten, durften aber

im allgemeinen zu der Fauna der aquivalenten westgriechischen

Bildungen gehoren.

Diese breccienartige Scbicht, die vermutlich hier auf

riachsee hindeutet, wird durch ein geringmachtiges Zwischen-

glied plattiger Kalke von den eigentlichen roten, oberliassischen

Sedimenten getrennt.

Die roten Schichten konnen wechselweise auch durch

graue oder gefleckte Bildungen von gleicher petrographischer

Beschaffenheit ersetzt werden.

Der dariiber folgende untere Dogger (Zonen des Harpoceras

opalinum und Harpoceras Murchisonae) zeigt eine ahnliche

lithologische Entwicklung, ist jedoch grau oder weiB gefarbt.

Auch der untere Dogger

geliefert, zum Beispiel (vergl,

Dumortieria Dumortieri

Thioll.
D umortieria evolutissima

Prinz.

Dumortieria evolutissima

Prinz mut. midticostata

Prinz.

Dumortieria insignisimilis

BlIAUNS.

hat zahlreiche bezeichnende Arten

. -weiter die Liste S. 284 u. 285):

Tmetoceras scissum Benecke.
Tmetoceras Hollandae

BUCKMAN.
Harpoceras opaliiium Rein.

Harpoceras laeviusculum

Sow.
Harpoceras fluitans DuM.
Harpoceras Aalense ZiETEN.

Harpoceras Murchisonae Sow.
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Coeloceras modestum Yac.

Erycites fallax Ben.

Erycites gonionotus Ben.
Erycites involutus Prinz.

Erycites intermedins Prinz.

Hammatoceras Lorteti DuM.
Hammatoceras Alleoni DuM.
Hammatoceras procerinsigne

Vac.

Lytoceras ophioneum Ben.
Phylloceras Loczyi Prinz.

Phylloceras perplanum Prinz.

Phylloceras Frechi Prinz.

Phylloceras Boeckhi Prinz.

Phylloceras Nilssoni Heb.
var. altisulcata Prinz.

Phylloceras Nilssoni Hebert
var. mediojurassica Prinz.

In hoherem Niveau folgen dann wieder Hornsteine und

hornsteinreiche Plattenkalke.

Der "Weg nach Kavalos fiilirt weiterhin annahernd im

Streichen des Oberlias (bzw. unteren Doggers), der hier von

den iibrigen hoheren Schichtenbandern begleitet wird. Streichen

N 30—40 West; Fallen mehr oder minder steil nach NO.

Der Pfad biegt dann nach Osten zu in die jiingeren,

jurassischen und cretacischen Bildungen ein. Aus der ober-

jurassischen Schiefer-Hornstein-Plattenkalkfacies wurde bier

Aptychus lamellosus Park, erhalten.

Bei Kavalos selbst findet sich bereits Hippuritenkalk.

Auf dem Wege von Kavalos zur FahrstraiJe bei Spano-

chori steben Sandsteinplatten an (N 35 W, Fallen 45° nach 0),

die von feinen Konglomeraten, die in grobe Konglomerate

iibergehen, iiberlagert werden. Das Neogen bildet moglicber-

weise eine Mulde.

Zu erwahnen ist noch das bei Kukena (etwa 20 Minuten

ostlich von Kavalos gelegen) von J. Partsch angegebene Vor-

kommen miocaner Ablagerungen. In den grauen, miocanen

Mergeln kommen haufig groBe Lucinen vor (nach PartSCH
Lucina cf. glohosa DUH.). Einige dieser Lucinen wurden mir

auch von den Einwohnern von Kavalos iibergeben; den Fundort

selbst habe ich nicht kennen gelernt.

Yon Spanochori weiter bis Karya benutzten wir die

direkt von Leukas nach Karya fiihrende KunststraBe.

Die FahrstraBe von Leukas nach Karya fiihrt siidlich der

Stadt durch das mit Olwald bestandene angeschwemmte Land.

Weiterhin steigt die StraBe in den quartaren Gehangeschutt-

ablagerungen und Breccienkalken (bisweilen ein Mittelding

zwischen Breccie und Konglomerat), z. T. aber auch in tertiaren

Bildungen, wie graugelben, kalkhaltigen Sandsteinen oder

Mergelkalken , aufwarts bis zur PaBhohe von Spanochori und
senkt sich dann ein v^enig zu diesem Dorf. Es handelt sich

um dieselben jugendlichen Bildungen, die ich auch auf der
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Ostseite der westakarnanischen Gebirge und auf der Inselmitte

von Korfu in typischer Entwicklung kennen gelernt habe.

Etwa auf der Halfte des Anstieges zwischen der Eben&
Yon Leukas und dem Dorf Spanochori wurden stark an-

gegriffene und zerfressene Reste von Dachsteinkalk und den

roten Oberliasbildungen beobachtet.

Etwas weiter oberhalb kehren die schon erwahnten gelben,.

wohl neogenen Sandsteine wieder, wahrend kurz vor der PaB-

bolie flyschartige Gesteine ansteben.

Etwa 1 km nordostlich von Spanocbori wurde aucb

Hippuritenkalk beobachtet.

Vor Karya ist die Strai3e an den steilen Hangen in die

flyschartigen Gesteine eingegraben; daselbst fand ich lose

Brocken von Nummulitenkalk.

Nordlich von Karya leuchtet aus der Schlucht bei den

Miihlen ein weiUes Gipslager herauf, wahrend unter dem Dorfe

wieder zerfressener Kalk vorkommt, wie er aucb fiir die Insel-

mitte von Korfu charakteristisch ist. Sonst steht das Dorf

inmitten von rezenten lockeren Schuttanbaufungen.

Strecke 2.

Von Karya iiber Enkluvi— H. Donatos—PaB So'^wdri o

^sog— H. Ilias — Syvros nacb Vasiliki.

Von Karya fiibrt der Weg langs des Steilabfalles des

H. Ilias-Berges iiber dem Liwadi bin, und zwar zuerst im Dach-

steinkalk oder dessen Gehangeschutt und dann in weifiem, grauem
bis braungrauem Dolomit, der den H. Ilias-Berg (1012 m) zu-

sammensetzt.

Die quartaren und neogenen Bildungeo, die auf der Route

von Leukas nach Karya beobachtet wurden, setzen sicb unten

im Liwadi fort, das zweifellos einen Einbrucb darstellt. Nacb
Partscii besteht der Boden dieses Kesseltales z. T. aus blauem

Neogenmergel. Auch am Abhang des H. Ilias finden sicb noch

Spuren von Neogen.

Bis Enkluvi und hinauf bis zur Hohe bei H. Donatos

bleibt man standig im Dolomit, der, wie man von oben aus

sieht, den nordlich von Enkluvi gelegenen Gipfel H. Ilias auf-

baut.

Der Dolomit gleicht in seiner petrographischen Beschaffen-

heit und seinen Verwitterungsformen vollkommen dem alpinen

Hauptdolomit, sowie dem aquivalenten Dolomit des Panto-

kratormassivs auf Korfu. Kurz vor H. Donatos gelangt man
wieder in Dachsteinkalk und bei H. Donatos selbst in stark
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angegriffenen roten Oberlias und Plattenkalk. Etwas nordlich

von H. Donates findet sich bei der Lokalitat Dekaties ein

tiberlagerungsrest der Ammonitenschichten, aus dem zahlreiche,

wohlerhaltene Ammoniten aus den Zonen des Harpoceras

opalinum und Harpoceras Murchisonae vorliegen. Es handelt

sich um dieselben Typen, die auch nordlich von Kavalos und
Asprogerakata oder am Siidabhang des Stavrotasmassivs vor-

kommen.
Von H. Donatos nach Siiden zu fiihrt der Weg auf dem

Plateau des Stavrotasmassivs weiter. Die Zertriimmerung und
Zerstiickelung des Gebirges ist hier schon hochgradig vorge-

schritten.

Fig. 6.

Lytoceras dorcade Menegh. aus dem Oberlias der Insel Leukas

(Anavrysada).

Man geht zunachst durch Hornsteinschutt und betritt dann
Flysch, der ein en groBen Teil der Hochflache einnimmt.

Der am Siidrand des Plateaus sich erhebende randliche

Hohenzug wird im do^coafi 6 ^6o'g-Pai3 iiberwunden. Der Flysch

reicht fast bis zum Pa6 herauf und ist namentlich in einer

etwas ostlicheren Schlucht gut aufgeschlossen. Kurz vor dem
Anstieg zum Pa6 wurde westlich des Weges auch Nummu-
liten- und Hippuritenkalk beobachtet. Auf der PaBhohe selbst

steht etwas Plattenkalk an; der steile Siidhang des Massivs

besteht jedoch aus Dachsteinkalk,

Yielfach ist das Grundgebirge von Kalkschutt, bisweilen

auch von Hornsteinschutt iiberdeckt.

Beim Abstieg vom do^Marj u i^Afoc- PaS gelangt man etwa

auf halbem Wege zwischen PaB und Dorf H. Ilias in die roten

Mergel und Knollenkalke des Oberlias, als Uberlagerung der

weiBen bis in die Obertrias hinabgehenden Kalkmassen des

Stavrotasmassivs.

20
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In etwas hoherem Niveau finden sich auch hier Platten-

kalke mit roten Hornsteinschniiren. Streichen N45 0; Fallen
45*^ nach 0.

Eine hervorragende Entfaltung zeigt der obere Lias und
und untere Dogger jedoch etwas weiter gegen H. Ilias zu bei

der Lokalitat Anavrysada, und zwar oben am westlichen Hang
kurz bevor der Weg aus der Talschlucht heraustritt und sich

zum Dorf H. Ilias hiniiberwendet.

Der Oberlias besteht hier wieder aus roten, gelblichgrauen

Oder gefleckten, tonigen KnoUenkalken und Mergeln, die neben

Posidonia Bronni VOLTZ eine reiche Ammonitenfauna ge-

liefert haben.

Die leukadischen Vorkommen des Oberlias und unteren

Doggers sind iiberhaupt die reichsten oberliassischen bzw.

mitteljurassischen Lagerstatten Griechenlands, nicht nur was
Individuenmenge, sondern auch was Mannigfaltigkeit in der

Zusammensetzung der Faun en anlangt. Die oberliassische

Tierwelt von Anavrysada und iiberhaupt des weitausgedehnten

Aufschlusses am Siidhang des Stavrotasmassives besteht im

wesentlichen aus folgenden Typen:

Coeloceras commune Sow. Hammatoceras insigne

Coeloceras subm^matumYouNG Schubl.

u. Bird.

Coeloceras fibulatum Sow.
Coeloceras a^mulatum Sow.
Coeloceras anguinum Hein.

Coeloceras pettos Quenst.
Coeloceras Desplacei Orb.

Coeloceras crassum Phil.

Coeloceras crassum Phil. mut.

mutabilecostata Prinz.

Coeloceras subarmatumYoVNG
u. Bird var. evoluta QUENST.

Coeloceras subanguinum
Menegh.

Coeloceras Mortiletti Menegh.
Coeloceras Linae Parisch u.

VlALE.

Coeloceras aculeata Pariscii

u. VlALE.

Coeloceras Gemma Bonar.
Erycites Reussi Hauer.

Hammatoceras Bonarellii

Parisch u. Viale.

Paroniceras ster7iale BuCH.
(Ungekielte Varietat.)

Haugia variabilis Orb.

Haugia navis DuM.
Haugia Ogerieni DuM.
Haugia Eseri Oppel.

Hildoceras Saemanni DuM.
Hildoceras Mercati Hauer.
Hildoceras cometise Bucii u.

Var.

Hildoceras wo^/oswmHANTKEN.
Hildoceras bifrons Brug. u,

Yar.

Hildoceras Levisoni Simps.

Hildoceras Lilli Hauer.
Hildoceras Chelussii Parisch

u. Viale.

Hildoceras Narbonnense

Buckman.
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Hildoceras quadratum Haug.
Hildoceras serpentinum Rein.

Hildoceras Escheri Hauer.
Hildoceras Erbaense Hauee.
Hildoceras Tirolense Hauer.
Hildoceras Bayani DuM.
Hildoceras rheumatisans DuM.
Hildoceras Caterinae Parisch

u. Yiale.

Hildoceras boreale Seebacit.

Arieticeras algovianum Oppel.
Harpoceras pectinatum

Menegh.
Harpoceras bicarinatum

Zteten.

Harpoceras subplanatum
Oppel.

Harpoceras fallaciosum

Bayle.
Harpoceras falciferum Sow.
Harpoceras striatulum Sow.

Harpoceras discoides Zieten.

Harpoceras radians Rein.

Harpoceras antiquum Wr.
mut, Normaniana Orb.

Phylloceras frondosum Rein.

Phylloceras Emeryi Bett.
Phylloceras Borni Prinz.

Phylloceras heterophyllum

Sow.
Phylloceras Spadae Menegh.
Phylloceras Nilssoni Hebert.
Phylloceras Nilssoni Hebert

var, selinoidea MENEGH.
Lytoceras funiculum DuM.
Lytoceras rubescens DuM.
Lytoceras Cereris Menegh.
Lytoceras dorcade Menegh.
Lytoceras spirorbe Menegh.
Lytoceras sepositum Menegh.
Lytoceras cornucopia YouNG

u. Bird.

Lytoceras Capellinii Bett.
Posidonia Bronni YoLTZ.

Harpoceras Toarcense Orb.

Harpoceras StrangwaysiSow

.

Es ist also wieder dieselbe faunistische Yertretung, die

iiberall den griechisclien Oberlias charakterisiert, der sich ja in

Tieler Hinsicht dem Oberlias der Siidalpen, der Apenninen
und des Bakony anschliefit.

In etwas hoherem Niveau finden sich an dem lang-

gestreckten AufscbluB bei Anavrysada und am Siidabhang des

Stayrotasmassivs weiBe, diinngescbichtete Kalke oder auch wieder

rotlich gefarbte, strukturell ahnliche Bildungen, die zahlreiche

Arten des unteren Doggers geliefert haben, z. B.:

Erycites fallax Ben. Tmetoceras Hollandae
Erycites gonionotus Ben. Buckman.
Erycites intermedius Prinz. Bumortieria insignisimilis

Brauns.
Bumortieria Dumortieri

Thioll.
Bumortieria ev o lutissima

Prinz.

Bumortieria Lessbergi

Branco.
Bumortieri radians Buckman.

20*

Erycites involutus Prinz.

Hammatoceras procerinsigne

Yac.
Hammatoceras Alleoni DuM.
Hammatoceras Lorteti DuM.
Coeloceras norma DuM.
Coeloceras modestum Yacek.
Tmetoceras scissum Ben.
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Dumortieria radiosa See-

bach.

Dumortieria evolutissima

Prtnz mut. multicostata

Prinz.

Harfoceras laeviusculum Sow.
Harpoceras fluitans DUM.
Harpoceras Aalense Zieten.

Harpoceras opalinum Rein.

Harpoceras Murchisonae Sow.

Phylloceras ultramontamim
Zittel.

Phylloceras haconicum Hant.
Phylloceras Frechi Prinz.

Phylloceras Boeckhi Prinz.

Phylloceras Loczyi Prinz.

Phylloceras perplanum Prinz.

Phylloceras Nilssoni Hebert
Yar. mediojurassicd Prinz.

Phylloceras Nilssoni Hebert
var. altisulcata Prinz.Lytoceras ophioneum Ben.

Es handelt sich also hier um Angehorige der beiden

Zonen des Harpoceras opalinum und Harpoceras Murchisonae,

die in Grieclienland nicht gesondert ausgeschieden werden

konnten.

Fig. 7.

Harpoceras discoides Zieten aus dem Oberlias der Insel Leukas

(Anavrysada).

Die Fauna erinnert an die des Kaps San Vigilio im

Oardasee, sowie an die apenninischen und ungarischen Faunen

des unteren Doggers. Das Streichen dieser Bildungen ist etwa

N 30—45° 0; das Fallen ca. 45° nach W gerichtet, doch

machen sich iiberall Storungen und Rutschungen bemerkbar.

Das Oberlias-Doggerband streicbt vom Agrapidokampos

iiber Paspalari—Buffofolia entlang dem Siidabsturz des Massivs

bis Anavrysada. Hier endigt scheinbar dieses Oberlias-Dogger-

band und setzt sich nicht weiter nach Osten fort. Durch die
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Talsclilucht bei Anavrysada geht daher vermutlich eine Langs-

verwerfung hindurch, die sich auch weiter iiber den do^coaji b ^sog-

Pai3 hiniiber yerlangern diirfte.

Auf der anderen Seite, d. h. im Osten dieser Verwerfung,

findet sich noch eine weitere Fundstelle der jurassischen

Ammoniten bei der Lokalitat Amurati.

'v.
;

Fig. 9.

Dumortieria Dumortieri Thioll.

aus dem unteren Dogger der

Insel Leukas (Anavrysada).

Auf dem weiteren Wege YOn Anavrysada nach H. Ilias,

das bereits selbst im Flysch liegt, steben Plattenkalke nnd
Hornsteinlagen (ideut mit der korfiotischen Yiglaskalkentwick-

lung) an.

Das Streichen und Fallen ist betrachtlichen Schwankungen
unterworfen (N 35 W bis WO; Fallen nach S bis W).

Westlich vom Dorf H. Ilias wurde anch Nummulitenkalk
angetroffen. Die Nummuliten finden sich hier nicht allein im
Kalk, sondern auch in den dem Kalk eingelagerten grauen

HornsteinknoUen, so z. B. siidlich von H. Ilias. Abwarts
nach Syvros senkt sich der Weg meist durch Kalkschntt und
durch jugendliche, z. T. neogene Bildungen. Es wurden hier,

ebenso wie in der Gegend von Enkluvi, einige lose Clypeaster

aufgesammelt (C-lypeaster erassicostatus AG., Clypeastev grandi-

floros Bronn).
Die scheinbar konglomeratischen Ablagerungen, die diese

miocanen Clypeastev enthalten, diirften im Alter den Leitha-

kalken bzw. Leithakonglomeraten (eventuell auch den Helvetien)

entsprechen.

Fig! 8.

Dumortieria evolutissima Prinz
mut. multicostata PiiiNZ aus dem
unteren Dogger der Insel Leukas

(Anavrysada).



— 302 —

Bei Syvros selbst findet sich Flysch.

Der Flysch Ton Syvros hangt mit der dem WestfuB

des Stavrotasmassivs entlangstreichenden Flyschzone zusammen
und zieht auch in entgegengesetzter Richtung nacli Vurnikas,

das ebenfalls im Flysch liegt, welter.

Das Tal von Syvros ist, abgesehen von den Flysch-

gesteinen, mit Kalkbreccien und mit dem Schutt und Geroll

der verschiedenen mesozoischen Schichten erfiillt. Unter

anderem fanden sich auch Brocken von schwarzem Kalk

(? karnischer Carditakalk).

Der untere Tell des Tales, oberhalb der Bai von Vasiliki, ist

ein fruchtbarer, aus angeschwemmtem Boden bestehender Kampos.
Die westliche Talseite bei Ponti besteht aus Nummuliten-

und Hippuritenkalk. Hinter dem Dorf Vasiliki stehen Breccien-

kalke an und ein Kalk, den ich vorlaufig ebenfalls einmal

dem Hippuritenkalk zuzahle.

Von unten gesehen, sieht es so aus, als ob am Siidrand des

Stavrotasmassivs eine groBe, etwa parallelogrammformige Scholle

herabgebrochen sei, auf der oben das Dorf H. Ilias, unten

Syvros liegt.

Strecke 3.

Von Vasiliki entlang der Kiiste iiber das Kap Lipso-
pyrgos nach der Syvota-Bucht.

Vom Bootshafen Vasiliki aus fuhr ich in einer Barke die

Siidkiiste der Insel ab bis zur Syvota-Bucht.

Das Gestade im Osten der Bucht von Vasiliki besteht

anfangs aus weiBem Kalk, wie es scheint, aus Dachsteinkalk,

und dann welter bis Kastri aus Kalkbreccien. Infolge des

Seeganges war ein Anlanden unmoglich. In der Bucht von

Ammusa stehen gelbliche, plattige Kalke mit Hornstein- und

Schieferlagen an, also wohl hoherer Jura (Viglaskalke).

Die Halbinsel des Kaps Lipsopyrgos besteht aus weiBen,

halbkrystallinen Kalken mit Gyroporellen. Am Kap selbst ist

der Kalk total von den Bohren dieser Gyroporellen durchsetzt.

Es handelt sich um dieselben Kalke, die die Hochgipfel des

Festlandes, wie den Bumisto und den Hypsili Koryphigipfel,

bilden und die auch auf der Insel Leukas selbst, z. B. im

Dachsteinkalkzug Tsukalades— Stavrotas, weit verbreitet sind.

Dieselben Kalke haben auch sonst einen erheblichen Anteil

am Aufbau der Gebirge der lonischen Zone, so auf Korfu,

Ithaka, Kephallenia, in Epirus und in Akarnanien.

Die Gyroporellenfiihrenden, obertriadischen Kalke streichen

am Kap Lipsopyrgos Nord-Siid und fallen 45° nach Ost.
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Die Gyroporellen gehoren wohl in erster Linie zu Gyro-
porella vesiculifera Gumbel.

Bei der Weiterfahrt langs der Siidkiaste von Leukas stehen

bis zu der tief eingreifenden Syvota-Bucht dieselben weii3en

Dachsteinkalke (Dachsteinkalke vom stratigraphischen Umfang
der lonischen Zone) an (Fallen Ost bis Siidost).

Wir segelten von der Syvota-Bucht nacb Arkudi hiniiber,

das ebenfalls aus Gyroporellenfiilirendem, obertriadischem Kalk

und alterem Dolomit besteht. Nach der Ausfahrt aus der

Syvota-Bucht erhalt man einen Ausblick auf die Ostseite der

Ruda-Bucht. Hier stehen wieder gelbliche Plattenkalke mit

Schiefer- und Hornsteinlagen an (also vermutlich Yiglaskalke);

dariiber folgen ostlich bis siidostlich fallende plattige bzw. auch

dicker gebankte Kalke, also vielleicht Hippuriten- und Nummu-
litenkalk.

Von weitem lassen sich auf dieser siidostlichen Land-

zunge von Leukas Rutschungen innerhalb der angegebenen

Schichten beobachten.

Die Ostkiiste der Bucht von Ruda, die ich allerdings

nicht gesehen habe, diirfte aus Dachsteinkalk zusammengesetzt

sein. Ob die Bildungen des Oberlias und Doggers, die hier

bei normaler Lagerung zu erwarten waren, sich westlich von

Poros oder am Ostrande der Bucht erhalten haben oder in

deren Tiefe liegen, entzog sich meiner Beobachtung.

Strecke 4.

Yon Vasiliki iiber Mar antochori— Poros— Katochori—
Phterno— Alatro— Vurnikas nach Syvros.

Von Vasiliki bis Kontaraena fiihrt der Pfad durch Flysch

und hiermit abwechselnden Kalkbreccien. Hinter Kontaraena,

€twa auf halbem Wege bis Marantochori, steht jedoch auf kurze

Erstreckung hin Dachsteinkalk an. Es handelt sich jedenfalls

um den nordlichen Rand der Kalke der Lipsopyrgoshalbinsel,

die vermutlich langs eines Spruuges, der etwa mit der Linie

Vasiliki— Kontaraena— Marantochori zusammenfallen diirfte,

von den jiingeren Bildungen geschieden werden.

Die Hauptmasse dieser ganzen bis zum Kap Lipsopyrgos

hinausziehenden Halbinsel des Sikero-Gebirges diirfte daher

wohl dem Dachsteinkalk (im stratigraphischen Umfang der

lonischen Zone) zuzuweisen sein.

Im Osten der Briicke vor Marantochori wurde wieder

Rudistenkalk beobachtet.

Marantochori selbst zieht sich an den Hangen des Achrada-
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Gebirges hinauf und Hegt bereits wieder vollkommen im Dach-
steinkalk, der die ganzen Gebirge im Osten von Marantochori

und bei Evgiros zusammensetzt und, wie wir bei der Boots-

fahrt vom Kap Lipsopyrgos nach der Syyota-Bucht geseben

baben, aucb die Haibinsel zwischen diesen beiden Bucbten

erfiillt. Der Dacbsteinkalk von Evgiros bangt jedenfalls nordiicb

der Skydi-Bucbt mit den gleicben Kalken der Lipsopyrgos-

balbinsel zusammen.

Von Marantocbori bis zum Asimokampos folgen wir an-

nabernd wieder der Grenze des Dacbsteinkalkes des Acbrada-

Gebirges und der nordiicb biervon gelegenen jiingeren Ab-
lagerungen. Am Nordrand des Asimokampos findet sicb

Rudistenkalk.

Von bier gebt es iiber eine Hobe binweg, binauf zu der

Strafie, die von Vurnikas nacb Poros fiibrt, und zwar durcbweg

im Dacbsteinkalk. Wir folgen dieser StraBe bis Poros. In

der Nabe der Panagia-Kapelle wurde etwas stark verworfener,

plattiger Kalk beobacbtet.

Der Dacbsteinkalk entbalt an dieser Strecke bisweilen

Durcbscbnitte grofierer Muscbeln, die sicb jedocb nicbt aus

dem barten Gestein berauslosen lieBen. Die weifien, ober-

triadiscben Kalkmassen (Dacbsteinkalke vom stratigrapbiscben

Umfang der loniscben Zone) der Gebirge von Marantocbori

und Evgiros bangen daber ostlicb vom Asimokampos mit den

gleicben, das Lai'naki- Gebirge aufbauenden Kalken zusammen.

Vor Poros folgen wieder plattige Kalke mit Hornsteinlagen

(Viglaskalke), und zwar meist in gestorter Lagerung, und dann

Kalkbreccien. (Streicben etwa West-Ost, Fallen mit ca. 60°

nacb Siid).

Der Oberlias ist demnacb infolge einer Verwerfung bier

abgesunken; icb wies scbon auf S. 303 darauf bin, daB er von

Recbts wegen im Westen von Poros oder auf der Ostseite der

Ruda-Bucbt vorbanden sein miisse. In boberem Niveau finden

sicb bei Poros dann aucb Rudistenkalke. Nacb Poros selbst

steigen wir nicbt binauf, sondern bleiben auf der StraBe, die

bis Katocbori durcb Flyscb fiibrt, der das nacb Norden, zur

Bucbt von Vlicbo binunterziebende Tal erfiillt. (Streicben

N 60 0; Fallen 45° nacb W; aber mebrfacb scbwankend).

Etwa Stunde siidlicb von Katocbori kommen unter

dem Flyscb plattige, Nummulitenfiibrende Kalke bervor.

"Wir steigen von Katocbori nacb Westen zu in diesen

Kalken zu der Hobe von Pbterno binauf.

Unterwegs zwiscben Katocbori und Pbterno wurden gleicb-

falls Nummuliten aufgesammelt.
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Oben bei Phterno finden sich Kalkbreccien und verwitterte

Hornsteine. Von Phterno nach Alatro halten wir uns am Ost-

hang der Lainakikette (Fallrichtung Nordost) und treten etwas

nordlich Yon Phterno in den Dachsteinkalk dieses Gebirges

iiber, der gegen Alatro zu wieder von den hoheren Bildungen

iiberkleidet wird.

Auch hier wurde weder Oberlias, noch Dogger angetroffen,

so dafi sich also auch der schon westlich Poros beobachtete

Sprung auf der Ostseite der Lainakikette weiter nach Norden
zu fortsetzt.

Weiterhin kommt eine erhebliche tektonische Storung

hinzu, indem namlich kurz Yor Alatro Dachsteinkalk und
Flysch gegeneinander abschneiden. Alatro liegt im Flysch,

dessen Fallen und Streichen mit den eocanen Plattenkalken

von Katochori iibereinstimmt.

Ich habe schon friiher die Vermutung ausgesprochen, da6

die Dachsteinkalkmassen des Stavrotasmassivs als Decken auf

dem Flysch aufruhen. Auch hier drangt sich von neuem diese

vorlaufig noch hypothetische Auffassung auf. Man miifite etwa

annehmen, daB die Masse des Lipsopyrgos-Achrada-Lainaki-

zuges iiber den Korphi mit einer gleichfalls auf dem Flysch

schwimmenden Masse des Stavrotas urspriinglich zusammenhing.

In dem Zwischenraum zwischen Stavrotas und Lainakigebirge

waren die alteren mesozoischen Kalke heute bis auf Klippen

(Uberschiebungsklippen) durch Abtragung verschwunden.

Die Untersuchung dieser Deckenhypothese habe ich aber

auf Leukas noch nicht abgeschlossen. Ich mochte hierbei be-

merken, dafi ich auch noch den Nummulitenkalk zur Uber-

schiebungsscholle ziehe, so in den Olonos-Pindosdecken.

Der weitere Weg von Alatro nach Yurnikas iiberschreitet

die Hohen zwischen diesen beiden Ortschaften, d. h. das den

Lainakizug mit dem Korphi verbindende Joch, das zugleich

die Wasserscheide darstellt.

Man steigt anfangs im Flysch aufwarts und gelangt dann

oben in Kalkbreccien. Diese Bildungen wechseln ab, so dafi

ihre Beschaffenheit manchmal an ein Gemenge von Kalkbreccie

und Flysch erinnert.

Jenseits des Passes halten abwarts gegen Vurnikas zu

die Kalkbreccien noch an; Yurnikas liegt im Flysch, der mit

dem von Syvros zusammenhangt und siidostwarts unter die

Kalke des Lainakizuges einzufallen scheint.
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Strecke 5.

Von Syvros iiber H. Ilias auf den Stavrotasgipfel;
zuriick iiber den Agrapidokampos— Anavrysada —

H. Ilias nach Syvros.

"Von H. Ilias iiberqueren wir, in westlicher Richtung

schreitend, das im Osten des Stavrotas herabziehende Tal, an

dessen Sohle Rudistenkalk beobachtet wurde. Beim Aufstieg

zu dem vom Stavrotasgipfel nach Siiden zu allmahlicli abfallenden

Grat gelangt man zunachst in Dolomit, der jedenfalls mit dem
Dolomit des Berges H. Ilias bei Enkluvi zu parallelisieren ist,

und dann in den Dachsteinkalk, der den ganzen Riicken bis

hinauf zum Hauptgipfel zusammensetzt. Dieser den Stavrotas

nach Siiden zu fortsetzende, aus Dachsteinkalk bestehende Grat

springt wie eine Halbinsel in das Flyschvorland vor.

Oben auf dem zweigipfligen Stavrotas (der Kulminations-

punkt 1141 m) zeigt der Kalk einen etwas brecciosen Habitus

und erinnerte mich an die Kalke von Pelleka auf Korfu.

Fossilien wurden darin nicht ermittelt. Der Abstieg erfolgte

in nordlicher Richtung zu dem Hochtal Agrapidokampos,

und zwar ebenfalls wieder in Dachsteinkalk.

Der Agrapidokampos und die von hier aus nach Siidost

zu herabfallende Schlucht Paspalari—Buffofolia, die wir beim
Aufstieg auf den Stavrotas westlich von H. Ilias gekreuzt

batten, ist wieder mit, im einzelnen ziemlich zertriimmerten,

jurassischen Bildungen erfiillt. Leider wirkte die noch recht

Starke Schneebedeckung storend und vereitelte eine genauere

Untersuchung.

Im ostlichen bzw. nordlichen Teil des Agrapidokampos
findet sich zunachst wieder das charakteristische Oberlias-

Doggerband, das dann der vom Siidostausgang des Agrapido-

kampos hinabziehenden, stark eingefurchten Talschlucht folgt,

die ich bereits erwahnte.

Der Oberlias besteht hier aus den gleichen roten, tonigen

KnoUenkalken und Mergeln, die Posidonia Bronni VOLTZ
und die schon ofters zitierte auBerordentlich reiche Ammoniten-

fauna des Oberlias geliefert haben (vgl. S. 289 u. 299),

Dariiber lagern die ahnlicheu, nur meist grau oder wei6

gefarbten Bildungen des unteren Doggers, die gleichfalls im Yer-

laufe dieses langgestreckten Aufschlusses zahlreiche bezeichnende

Arten des unteren Doggers enthalten. Die Fauna habe ich

ebenfalls schon des ofteren angegeben (vgl. S. 299 u. 300).

Die Oberlias-Doggerschichten streichen hier N 10 West
und fallen 20° nach Ost. Die Schlucht Paspalari— Buffofolia
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diirfte durch die Erosion dieser weicheren, leichter abtragbaren

Bildungen des Oberlias und Doggers entstanden sein.

In hoherem Niveau finden sich auch hier zertriimmerte

Hornsteine und hornsteinfiihrende Plattenkalke, wie wir sie

allenthalben aus den aquivalenten Horizonten der lonischen

Zone kennen. In dieser Region wurde ein loses Stiick mit

Aptychus lamellosus Park, aufgesammelt.

Talabwarts folgt der Pfad dem Streicben der roten

Mergelkalke und Knollenkalke, die iiberall durch ihren Fossil-

reichtum auffallen. Dann offnet sich die Schlucht nach Siiden

zu, wahrend unser Weg nach H. Paraskevi ostwarts abbiegt

und am Siidhang des Massivs weiterfiihrt. Wir verlassen hier

das Band des Oberlias und Doggers, das sich iiber uns am
Hange hinzieht; aber in jedem herabziehenden Ravin macht sich

seine Existenz durch zahlreiche Brocken des bezeichnenden

roten Gesteins, z. T. noch mit schonen Ammoniten, bemerkbar.

Fig. 10.

Phylloceras Nilssoni Hkbert aus dem Oberlias der Insel Leukas

(Anavrysada).

I [Bei der Kapelle H. Paraskevi steht bereits wieder Rudisten-

kalk an, der mit den Rudisten- und Nummulitenkalken im

"Westen von H. Ilias zusammenhiingen diirfte.

Wir steigen von H. Paraskevi zu dem weiter oben vorbei-

ziehenden Oberlias-Doggerband hinauf und folgen ihm bis zu der

bereits in einem vorhergehenden Abschnitt beschriebenen reichen

Fundstelle Anavrysada. Anavrysada liegt, wie gesagt, nordwest-

lich von H. Ilias, in der Nahe derVereinigung zweierTalschluchten.

Die Fauna dieses vom Agrapidokampos bis Anavrysada

durchstreichenden Oberlias-Doggerbandes ist auf S. 289—800

angefiihrt.
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Strecke 6.

Von Syvros iiber Ponti nach Kap Dukato; zurlick

iiber Athani.

Von Syyros nach Vasiliki und Ponti folgen wir der

Chaussee. Von Ponti weiter nach Siiden fiihrt der Weg am
Steilhang der Kiiste iiber der Bai von Vasiliki entlang. Die
Halbinsel besteht aus Kalk, und_ zwar finden sich auf der

Ostseite gegen die Bai yon Vasiliki zu die mehr plattigen

Nummulitenfiihrenden Kalke, unter denen ofters die massi-

geren Budistenkalke hervortreten, wie in Einschnitten usw.

Etwa 4 km siidlich Ponti fallen die Nummulitenfiihrenden

Plattenkalke steil nach Osten gegen die Bai von Vasiliki zu

(Streichen N 20 Ost).

"Wir verloren an diesem Kiistenhang den Pfad und mufiteo

in der groBten Hitze stundenlang in dem mit Gestriipp be-

wachsenen felsigen und unwegsamen Gelande umherklettern,

bis wir endlich oben auf der Hohe wieder einen Weg fanden.

Auf der Hohe geht es dann weiter bis H. Nikolaos

und Kap Dukato in einer typischen Budistenkalklandschaft.

Das Einfallen der Schichten ist im wesentlichen nach Siidost

zu gerichtet.

Das Vorgebirge der langen Landzunge des Kaps Dukato
scheint eine Aufwolbung YOn Rudistenkalk zu sein, der dann

im Osten gegen die Bai von Vasiliki zu von plattigem Nummu-
litenkalk iiberlagert wird. Gegen den siidlichen Vorsprung zu

ist die Westhalfte dieser Aufwolbung heruntergebrochen, wo-
durch die steilen, gegen das lonische Meer zu gerichteten

westlichen Abstiirze, wie der Sapphosprung, entstanden. Hier

am Sapphosprung und weiter am Kap Dukato wurden in den

grauen Kalken iiberall deutliche Fragmente von Budisten

(Hippuriten, Radioliten usw.) aufgesammelt, ebenso auch auf

der Route vom Kap Dukato nach H. Nikolaos.

Infolge der Verzogerung am Morgen erreichten wir erst

gegen 4 Uhr nachmittags den Sapphosprung und wurden schon

nordlich von H. Nikolaos von der Nacht iiberrascht. Nach
langem beschwerlichen Marsch kamen wir erst gegen Mitter-

nacht nach Syvros zuriick. Von irgendwelchen geologischen

Beobachtungen konnte natiirlich keine Rede mehr sein.

Eine photographische Aufnahme des Sapphosprunges habe

ich schon friiher im Centralblatt fiir Min. usw. 1906, Nr. 17,

S. 546 (Textfig. 2) publiziert.
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Strecke 7.

Von Syvros iiber H. Ilias und den Elati-Rii.cken auf

den Epanopyrgos-Gipf el—Koitsaquelle

—

do^MOji bd^sog-

Pai3—H. Ilias nach Syvros.

Der Aufstieg vom Dorf Ilias aus erfolgt zunachst im
riysch. Weiter oben steht dann an den Hangen des breiten

flachgewolbten Bergriickens Elati Nummulitenkalk an, in dem
wir bis binauf auf die Hohe bleiben.

Yon der Hohe des Elati-Riickens ab, wo gleichfalls

Nummulitenkalk vorkommt, wenden wir uns westwarts zum
Gipfel hinauf. TJnmittelbar ostlich unter dem Gipfel des

Epanopyrgos wurde noch Nummulitenkalk beobacbtet. Am
Kulminationspunkt selbst steht indessen ein Kalk an, der im
Aussehen sehr an Dachsteinkalk erinnert. Im Westen des

Gipfels, am Sattel zwischen Epanopyrgos und dem Chalasmeno
Vuno, findet sich jedoch wieder Nummulitenkalk. Da noch

ziemlich viel Schnee lag, konnte ich leider keine naheren Be-

obachtungen iiber die Gipfelkalke machen. Sollte tatsachlich

hier ein kleiner Rest von Dachsteinkalk vorliegen, so wiirde dies

ebenfalls fiir die Deckenhypothese sprechen.

Der Nordhang des Gebirges war stark verschneit, wes-

wegen auf der Route vom Gipfel zur Koitsaquelle und weiter

zum PaB do'^caari 6 &s6q kein richtiger Einblick in den Bau
dieses Teiles der Insel gewonnen werden konnte.

In der Gegend der Koitsaquelle wurde eine lose Acta-

eonella aufgesammelt. Im allgemeinen scheint eocaner Kalk
vorzuherrschen. Hinter der Koitsaquelle kommen am Abhang
gegen die innere Hochflache zu auch Dolomit und Dachstein-

kalk vor.

Strecke 8.

Yon Syvros iiber Pafi do^Marj 6 d^sog—H. Donatos nach
Exanthia und Neraidalono.

Nach der Abzweigung von dem Wege nach Karya bei

H. Donatos geht es zuerst durch Kalkschutt und dann iiber

Dachsteinkalk hinab zur Talschlucht von Exanthia. Unten in

der Schlucht steht wieder der schon von weitem hervor-

leuchtende rote Oberlias an, der dem Tal folgend weiter nach

Westen zieht und auch vom Wege H. Nikitas—Kalamitsi

iiberquert wird. Die Oberlias- und Doggerablagerungen zeigen

hier dieselbe Entwicklung, wie iiberall auf Leukas und haben
auch an diesem AufschluB verschiedene Ammonitenspezies ge-

liefert. Es handelt sich immer um dieselben, schon oft er-

wahnten Arten (vgl. S. 282, 283, 284, 285).
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In hoherem Niveau finden sich auch an diesen Vorkommen
meist ziemlich zerknitterte Hornsteinschichten und plattige

Kalke. An dem Kreuzungspunkt des "Weges Kalamitsi

—

Exanthia mit der Talschlucht und den roten Oberlias- bzw.

unteren Doggerablagerungen streichen die roten oberliassischen

Schicbten N 20 Ost und fallen 45^ nacb W. Weiter oben

sind die bornsteinfiihrenden plattigen Kalke z. T. steil auf-

gericbtet.

Wir steigen dann den von Kalamitsi kommenden Weg
nacb Exantbia binauf ; weiter oben stebt wieder Dacbsteinkalk

an, der bis Exantbia anbalt. In den weiBen, dickgebankten

Kalken Yor Exantbia wurde der Abdruck eines nicbt naber

bestimmbaren Ammoniten beobacbtet. Der Oberlias und Dogger
der Talscblucbt zwiscben Kalamitsi und Exantbia stellt daber

wobl eine zwiscben die Dacbsteinkalke eingebrocbene Scbolle

und keine Einfaltung dar. Der Weg von Exantbia binauf zum
Neraidalono (Hexentanzplatz) fiibrt meist im Dacbsteinkalk,

iiber dem sicb da und dort aucb jiingere Reste erbalten baben

;

so stebt aucb Oberlias ofters am "Wege an. Die PaBbobe von

Neraidalono liegt ebenfalls im Dacbsteinkalk.

Strecke 9.

Von Exantbia iiber Drymonas—Sella—Asprogerakata
—Kavalos— Spanocbori—Katuna nacb Leukas (Stadt).

Yon Exantbia aus beniitzen wir die StraBe iiber Drymonas
und den Sella-Pa6. Bis kurz vor der Hobe dieses Passes

berrscbt ausscbliei31icb Dacbsteinkalk. Dariiber, aber durch

einen durcblaufenden Sprung gescbieden, lagert etwas bornstein-

fiibrender Plattenkak. Dann kommt ein feines Konglomerat

und weiter oben am Sella-Jocb Flyscb.

Der Flyscb neigt sicb nacb SO, wabrend der Dacbstein-

kalk von Drymonas steil gegen das Meer zu einzufallen scbeint.

Yom Sella-Jocb iiber Asprogerakata nacb Kavalos fiibrt unsere

Route durcb siidostlicb fallenden Flyscb.

Bei normalen Lagerungsverbaltnissen batte man bei

Asprogerakata das Oberlias-Doggerband, das sicb im Norden

von diesem Dorf und von Kavalos auf der Ostseite des Dacb-

steinkalkzuges binziebt, scbneiden miissen.

Es bandelt sicb um jenen langausgedebnten, im groJ3en

und ganzen Nord— Siid (bis SW nacb NO) orientierten Ober-

lias-DoggeraufscbluB, dem wir auf der Exkursion von Tsuka-

lades nacb Kavalos langere Zeit folgten (vgl. S. 293).
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Der Flyscli YOn Sella— Asprogerakata zieht sich jedenfalls

noch weiter gegen Siidosten bis zur StraBe Spanochori—Karya,

wo wir ihm ebenfalls begegnet sind.

Es fragt sich nun, ist dieser Flysch von Asprogerakata

ein Fenster oder ein Einbruch. In Anbetracht der Einfall-

ricbtung dieser Flyschschichten mocbte ich zunachst an einen

Einbruch glauben, wie wir ja auch bereits gesehen haben, daB

das im Siidosten sich anschliei3ende Liwadi einem Einbruch ent-

spricht.

Die wahre Natur dieses Flyschvorkommens wird aber

sicher im Zusammenhang mit der weiteren Klarung der tek-

tonischen Yerhaltnisse des Stavrotasmassivs enthiillt werden.

Bei Spanochori wird der Flysch diskordant von Miocan

iiberlagert, das wir bereits durch die Arbeiten von J. PartscH
kennen (vgl. S. 295).

Nach TJberquerung der Strai3e steht im Tal siidlich

H. Nikolaos Gips an. Dann geht es im Olivenwald aufwarts

zum Dorf Katuna, meist in jiingeren Konglomeraten.

Yielfach herrschen auch in diesem ganzen Gebiet, wie

bereits angegeben, die Gehangeschuttbildungen von vermutlich

quartarem Alter, die auch auf Korfu und in Akarnanien weit

verbreitet sind.

Etwa 1 km nordlich von Katuna steht an der Strafie

nach Leukas, die wir weiterhin benutzen, Nummulitenkalk an.

Die Kalke der Hiigel bei Katuna gehoren daher wohl in der

Hauptsache dem Nummuliten- und Rudistenkalk an. Das Ein-

failen der Schichten ist meist gegen den im Osten gelegenen

Meerbusen zu gerichtet. Auf dem weiteren Marsch nach Leukas

konnten infolge der hereinbrechenden Dunkelheit keine Beob-

achtungen mehr gemacht werden.

Strecke 10.

Yon Leukas iiber Apolpena— Tsukalades— Hagios
Nikitas— Kalamitsi nach H. Petros.

Bis Tsukalades wurde der Weg bereis in Strecke 1 be-

schrieben. Auf der Anhohe bei Apolpena beginnt, wie gesagt,

der Dachsteinkalk und halt an bis Tsukalades.

Yon Tsukalades hinunter an die Westkiiste der Insel

und langs des Strandes bis Hagios Nikitas herrscht fast un-

unterbrochen Dachsteinkalk oder Breccie bzw. Schutt des-

selben Gesteins.

Nordlich von Hagios Nikitas wurde auch auf eine kurze

Erstreckung hin Dolomitbreccie und Dolomitschutt beobachtet.
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In tieferem Niveau tritt daher auch wohl hier Dolomit auf.

Von Hagios Nikitas fiihrt der Weg aufwarts in Kalkbreccien

(Dachsteinkalk) und senkt sich dann abwarts zur Schiucht von

Exanthia in den bereits schon oben angegebenen Oberlias und
Dogger (vgl. S. 309). Der untere Teil der Schlucbt ist hier

gleichfalls in Kalkbreccien eingeschnitten. Die Grenze gegen

den Oberlias, der nach oben bin die Schiucht erfiillt, liegt

etwa an der Quelle von Kalamitsi. Hier wurden in den

roten, tonigen Knollenkalken und Mergeln ebenfalls zahlreiche

Ammoniten der bekannten Fauna, sowie Posidonien (Posi-

donia Bronni Voltz) aufgesammelt. Von der Quelle ab auf-

warts nach Kalamitsi und weiter nach Siiden zu bleiben wir

stets in den Kalkbreccien. Gegen die Meereskiiste zu tritt

Neogen auf, so siidlich von Kalamitsi bei Panagia stus Kipus,

wo J. PartSCII Gips und dunkle Tone angibt. Ostlich des

Weges ragt anstehender Dachsteinkalk auf; die Kalkmassen
des Stavrotasmassivs streichen in einheitlichem Zuge bis zur

Nordkiiste bei Tsukalades durch. An einer Stelle steht auch

wieder Dolomit an.

Dann tritt der Weg aus den Kalkbreccien direkt in

Flysch iiber.

Es ist dies jenes Flyschband, das den Dachsteinkalkzug

des Stavrotasmassivs auf seiner Westseite begleitet iiber Ghor-

tata—H. Vasilios—Manasi—Nikoli— Rupakia.

In entgegengesetzter Richtung senkt sich das Flyschband

zum westlichen Meer hinunter.

Da wir aus den Kalkbreccien, die das jedenfalls aus

Dachsteinkalk bestehende Untergrundgebirge verhiillen (d. h.

also die nordwestliche, mit ihm zusammenhangende Fort-

setzung des Stavrotasmassivs) unmittelbar auf das Flyschband

iibertraten, konnte ich hier keinen direkten Einblick in die

tektonischen Verhaltnisse gewinnen. Folgende Falle waren zu

beriicksichtigen:

1. Das Flyschband ist gegen den als Horst stehen ge-

bliebenen, bzw.gleichzeitig gehobenen Dachsteinkalk abgesunken.

Fur die SchoUenstruktur und Verwerfung spricht auch die

Hohendifferenz zwischen dem Flysch beim Dorf H. Ilias und

dem Flysch von Chortata; ein zweiter Langssprung wiirde ost-

lich von Anavrysada hindurchgehen, ein weiterer im Westen

in der Verlangerung des Bruches am Sapphosprung.

2. Der Flysch unterteuft den Dachsteinkalk, der als Decke

auf ihm schwimmt. Da der Flysch im allgemeinen siidost-

warts geneigt ist, so scheint er ja auf den ersten Blick unter

den Kalk des Massivs einzufallen. Die letzte Annahme findet
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eine Stiitze im Verlaiife der Dachsteinkalk-Flyschgrenze, indem

der Flysch das Lalbinselformig in ihn vorspriagende Siidende

des Massivs umzieht und mit dem Flysch Yon Vurnikas zu-

saramenhaDgt. Um eine sichere Entscheidung zu treffen, miiBte

ich allerdings den Kontakt der Stayrotaskalke mit dem Flysch

auf der "Westseite des Massivs untersucht haben, denn ich

weifi noch gar nicht einmal, ob tatsachlich Dachsteinkalk und
Flysch in dieser Zone direkt aneinander grenzen, oder ob

sich nicht noch irgendwelche jiingere Bildungen dazwischen-

schieben oder altere vorhanden sind.

Auf der Westseite des eben beschriebenen Flyschbandes

tritt nun sein Liegendes, zunachst der Nummulitenkalk und

weiter westlich der Hippuritenkalk hervor, die mit gleichem,

im wesentlichen ostlich gerichteten Einfallen unter den Flysch-

zug einschieBen.

J. PartsCH rechnet diese Kalke zu den „oberen Kalken"

und betrachtet sie als Auflagerung auf dem alteren Flysch

(Macigno) entsprechend der NEUMAYRschen Gliederung.

In gleicher Weise halt er auch den Stavrotaskalk fiir

„oberen Kalk" und fiir eine Auflagerung.

Bei Komilio wurden Nummulitenkalke beobachtet (z. B.

siidlich des Dorfes auf der westlichen Talseite), ebenso auf

dem weiteren Wege YOn Komilio nach H. Petros.

Die Nummulitenkalk-Flyschgrenze zieht im Osten des

Weges Komilio—Hagios Petros entlang.

Tadellose Nummuliten fanden sich z. B. an der Kapelle

im Siiden Yon Komilio, ebenso auch Yor H. Petros, das selbst

bereits im Flysch liegt.

Der gleiche Nummulitenkalkzug setzt sich in siidlicher

Richtung weiter fort. Nummulitenkalke wurden sowohl west-

lich Ponti, wie im Westen der Bai Yon Vasiliki gefunden

(Ygl. S. 308). Auf der Westseite dieses langgestreckten Num-
mulitenkalkzuges tritt iiberall Hippuritenkalk herYOr.

Strecke 11.

Von Hagios Petros iiber Syvros—Dorf H. Ilias—
Neochori— Alex andros nach Leukas.

Von H. Petros geht es abwarts im Flysch, auf dem los-

geloste, Yon oben herabgerutschte Blocke YOn Nummuliten-
kalk Yerstreat liegen. Unten im Flufital wurde ein Brocken

schwarzen Kalkes aufgesammelt, der mit dem karnischen Car-

ditakalk der Inseln Korfu und Zante ident sein diirfte.

Das anstehende Gestein ist auf Leukas noch nicht angetroffen

21
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Avorden. Nach Syvros fiihrt der Weg weiter im Flysch, bis-

weilen auch im Geroll.

Die Route von Syvros nach H. Ilias wurde bereits im
Kapitel 2 beschrieben.

Vom Dorf H. Ilias fiihrt der Pfad hinauf zum Joch

zwischen dem Bergriicken Elati und dem Korphi. Der Korphi

besteht im wesentlichen aus Plattenkalk. Dann senkt sich

der Weg am Osthang der Elati abwarts in Nummalitenkalk,

unter dem bisweilen auch Hippuritenkalk hervortritt.

Der ganze Siid- und Gsthang des breiten Bcrgriickens

Elati besteht aus Nummulitenkalk. Dariiber lagert Flysch,

den unser Weg ebenfalls an manchen Stellen beriihrte.

Der Pfad nach Neochori halt sich sonst am Hang der

Elati im Nummulitenkalk; er fiihrt zunachst ostlich und biegt

dann nach Norden um. Auf der Hohe im Siiden von Neochori

treten auch wieder feine neogene Konglomerate auf.

In einer siidlich von Neochori von dem Elati-Riicken

herabkommenden Schlucht habe ich zahlreiche Brocken der

roten, oberliassischen Ablagerungen beobachtet, teils mit Posi-

donia Broniii VOLTZ, teils mit eingeschlossenen Oberlias-

Ammoniten.
Im Westen von Neochori mu6 sich daher auf der Hohe des

breiten, flachgewolbten Elati-Bergriickens ein weiteres Vor-

kommen des Oberlias und vsrohl auch unteren Doggers finden.

Nordlich von Neochori bei der Quelle wurde Hornsteinschutt

angetroffen, unmittelbar in der Nahe aber auch Gips und

schwarzer Anhydrit.

Yon Neochori v^eiter nach Norden fiihrt unser Weg iiber

Asomati annahernd an der Grenze zwischen Flysch und Nummu-
litenkalk, der hier, wie schon gesagt, die Ostabdachung des

Elati - Riickens bildet. Ich erlitt hier einen Unfall. Mein

Pferd fiel, wobei ich mir eine Yerstauchung des Beines zu-

zog, die mich am Gehen verhinderte. Infolgedessen konnten

die weiteren Beobachtungen nicht mehr mit der erforder-

lichen Scharfe gemacht werden, was ich zu beriicksichtigen

bitte.

Wir stiegen in das Tal des von Enkluvi herabkommenden
Aspropotamos hinunter, wo auBerlich flyschartige Gesteine an-

stehen, eventuell handelt es sich aber auch bereits um Neogen.

Yersteinerungen konnten darin nicht ermittelt werden, d. h.

ich konnte auch nicht geniigend darnach suchen.

Samtliche bisher durchzogene Schichten zeigen durchweg

ostlich gerichtetes Einfallen. Jenseits stiegen wir in denselben

Bildungen nach Alexandros hinauf.
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Der Skarus-Wald besteht in seinem Kern anscheinend

aus Dachsteinkalk. Am Siidwestabhang diirften die Posidonien-

fiihrenden gelben Hornsteinplattenkomplexe des Doggers, der

Fernsicht nach zu urteilen, eine groBe Verbreitung erlangen.

Meine Frau, die micla auf den Exkursionen auf Leukas

begleitete, ging zu einem in der Nahe des Weges gelegenen

AufschluB hiniiber und brachte einige Handstiicke der Horn-

steinplatten zuriick, deren Schichtflachen mit Posidonien des

Doggers bedeckt waren.

Die Ablagerungen machen indessen schon einen recht an-

gegriffenen Eindruck.

An der PaBhohe nordlich von Alexandres finden sich

wieder Sandsteine, vermutlich neogenen Alters, und dann am
Nordostabliang des Skarus-Waldes Konglomerate, Breccien und
Kalkschutt, Bildungen, die groBere Flacben der Insel ein-

nehmen und in gleicher Weise, wie schon erwiihnt, auch auf

der Inselmitte von Korfu vorkommen.
Bisweilen tritt auf der w^eiteren Route auch nochmals

Flysch hervor.

Wir erreichen dann die der ostlichen Kiiste entlang-

fiihrende StraBe und folgen ihr weiter bis Leukas.

Meine Untersuchungen auf der Insel Leukas sind noch

nicht abgeschlossen ; ich hoffe sie jedoch demnachst weiter-

fiihren und beendigen zu konnen.
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