
Zeitschrift
der

Deutschen Geologischen Gesellschaft.

ProtokoUe der Hauptversammluug am 10., 11. uiid

12. August zu Darmstadt.

Protokoll der wissenschaftlichen Sitzung vom
10. August 1911

in der Tecliiiischen Hochschule zu Darmstadt.

Der Geschaftsfiilirer Herr LepSIUS eroffnet die Sitzung,

heifit die Anwesenden willkommen und wird darauf auf An-
trag des Herrn E.AUFF durch Zuruf zum Vorsitzenden des

ersten Sitzungstages gewahlt; zu Schriftfiihrern werden die

Herren Haupt, Ewald und Herm. E. F. Meyer ernannt.

Nach BegriiBungsanspraclien Sr. Magnifizenz des Rektors der

Technischen Hochschule, Geheimrats Professor Dr. SCHENCK,
Sr. Exz. des Herrn Ministers des Innern VON HOMBERGK
ZU VacH sowie des Herrn Biirgermeisters MuELLER ergreift

Herr LEPSIUS als Geschaftsfiihrer das Wort zu folgenden

BegriiBungsworten

:

Als Geschaftsfiihrer dieser 55. Versammlung der Deutschen

Geologischen Gesellschaft erlaube ich mir, Sie herzlich hier

in Darmstadt zu begriiBen mit dem Wunsche eines gliicklichen

Verlaufes dieser Versammlung und der Exkursionen im Gro6-

herzogtum Hessen, von denen ja die Ausfliige in den Oden-
wald bereits hinter uns liegen.

Schon einmal habe ich die Ehre gehabt, als Geschafts-

fiihrer die Deutsche Geologische Gesellschaft hier in Darm-

B. Moiiatsbericlite.

1911.

Beginn: 91/2 Uhr.

Meine Herren

,
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stadt zu empfangen: es war die 33. Versammlung, gerade vor

25 Jaliren, im September 1886. Ich habe hier auf dem Tische

das Programm der Versammlung Yom Jabre 1886 ausgelegt

und die Originallisten der Teilnebmer an der Yersammlung
und den Exkursionen.

Mit Webmut seben wir alteren Geologen, wie stark in

den vergangenen 25 Jabren der Tod die Reiben der Geologen

gelicbtet bat: damals, 1886, prasidierte unsern Sitzungen Ex-
zellenz H. VON DeCHEN aus Bonn, der Altmeister der Geologic

vom Rbeinlande nnd Westfalen, in Yoller Friscbe des Geistes;

trotz seiner 86 Jabre (geb. am 25. Marz 1800 in Berlin) macbte

er nocb die Exkursionen in die Umgegend Yon Darmstadt mit.

E. BeyricH, 50 Jabre lang Professor der Geologie an der

Universitat Berlin und daber der Lebrer der jetzigen alteren

Generation deutscber Geologen; A. vON GRODDECK-Claustbal
und andere, welcbe damals, Ende September 1886, unter meiner

Fiibrung die vom scbonsten Wetter begiinstigte Exkursion

durcb das Mainzer Becken in frober Stimmung mitmacbten,

sind nun scbon lange von der Erde bedeckt, welcbe sie in

ibrem Leben so eifrig erforscbt batten.

Einige wenige Geologen sebe icb bier im Saale, die da-

mals, 1886, an der Yersammlung in Darmstadt teilnabmen:

H. RAUFF-Berlin, Dr. EGGER-Mainz, Dr. GREIM-Darmstadt.

Diejenigen Geologen, welcbe Darmstadt friiber kannten,

werden einige groBe Veranderungen jetzt vorfinden: mit der

Stadt, die ibre kunstleriscbe Umgestaltung wesentlicb der An-
regung S. K. H. des GroBberzogs verdankt, sind aucb ibre

wissenscbaftlicben Anstalten verscbonert worden: bier unsere

neue Tecbniscbe Hocbscbule, in der wir tagen, auferbaut seit

dem Jabre 1893. Das neue Landesmuseum, von Messels
Meisterband erricbtet, werden Sie in diesen Tagen besicbtigen;

unsere geologiscben und mineralogiscben Sammlungen sind nun-

mebr seit 1905 im neuen Museum auf das beste aufgestellt,

nacbdem sie jabrzebntelang in ganz ungeniigenden Raumen
des alten Scblosses zusammengestaut waren. Die Geologiscbe

Landesanstalt ist ebenfalls in zwar nicbt so scbonen, aber

ausreicbenden Raumen untergebracbt; dort finden Sie die

geologiscbe Landessammlung. —
Als die Deutscbe Geologiscbe Gesellscbaft im Jabre 1886

bier tagte, befand sicb die Hessiscbe Geologiscbe Landesanstalt

in ibren Anfangen, da sie im Jabre 1882 gegriindet worden

ist. Damals batte icb nur einen Assistenten; jetzt sind drei

Landesgeologen angestellt. Unsere biesige geologiscbe Landes-

anstalt ist in den vergangenen 29 Jabren ibres Lebens mit
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ihren Zwecken gewachsen in gleicher Weise wie die anderen

Geologischen Landesanstalten in Deutschland.

Von ihren wissenschaftlichen Resultaten sehen Sie hier

vor sich die geologische Karte des Odenwaldes und der Rhein-

ebene im MaBstabe 1:25 000; dann unsere Abhandlungen in

5 Banden; und die letzten 10 Jahrgange des Notizblattes.

Auf Grund der geologiscben Kartenaufnahmen und auf

Grund spezieller TJntersuchungen konnte nun auch unsere

Geologische Landesanstalt denjenigen praktischen Zwecken
dienen, welche nur durch die Geologen erfiillt werden konnen.

"Wir konnten in unserem hessischen Lande auf verschiedenen

Gebieten eine reiche praktische Tatigkeit entfalten, eine Tatig-

keit, welche im Stillen wirkte und nur in den Kreisen be-

kannt wurde, denen sie zugute kam. Ich habe im Jahre 1907

einen Bericht iiber die 25jahrige Wirksamkeit der GroUh.

Hessischen Geologischen Landesanstalt im Notizblatt veroffent-

licht; er liegt hier aus.

Ich will jetzt nicht eingehen auf unsere agronomisch-

geologischen TJntersuchungen, welche der Land- und Forst-

wirtschaft zum Nutzen gereichen; auch nicht auf die Unter-

suchung der Gesteine, welche als StraBenbaumaterialien oder

beim Hochbau verwendet werden; auch nicht auf die Hilfe,

welche wir dem Eisenbahnbau bei den Voruntersuchungen fur

neue Bahnlinien und Tunnels sowie bei E-utschungen im Bahn-
gelande geleistet haben. Ich will nur eine Seite unserer Tatig-

keit im Lande hier kurz beriihren, diejenige der Wasserversorgung

von Stadt- und Landgemeinden — ein sehr aktuelles Thema,
nachdem dieser trockene und heifie Sommer so viele Quellen

und Bache und Brunnen versiegen lieB.

Das siidwestliche Deutschland ist gliicklicherweise zu auf-

geklart, um sich noch durch die Wiinschelrute betoren zu

lassen; die Hutenganger iiberlassen wir gem den Ostelbiern.

Hier bei uns im Westen weii3 man, dafi Wasser in der Tiefe

der Erde nur von den Geologen aufgespiirt werden kann; denn
nur diese kennen den Gebirgs- und Erdbau.

Friiher waren die Stadt- und Landgemeinden fiir ihre

"Wasserversorgung der Willkiir von Unternehmern iiberlassen.

Da kam es vor, daB Unternehmer zwar den Hochbehalter er-

baut und samtliche Rohre verlegt und alle Installation en in

alien Hausern und Stallen fertig hatten ; aber das Wasser fehlte

in den Leitungen.

Nach derartigen schlimmen Erfahrungen, deren Kosten
die Gemeinden tragen muBten, ordnete endlich das Ministerium

des Innern an, daB die Gemeinden keine derartigen Vertrage mit

29*
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Unternehmern mehr ohne Genehmigung der Regierung ab-

schlieBen durften; und daB die Wasserbeschaffung von der

Geologiscben Landesanstalt, die Installationen von den Kultur-

inspektionen in die Hand genommen wurden.

Ich erwahne hier nur, daB die Geologische Landesanstalt

im ganzen fiir 149 Landgemeinden im GroBherzogtum und fiir

5 groBe Gruppenversorgungen in Rheinhessen das erforderlicbe

Wasser bescbafft bat; ebenso fiir die Stadte Mainz, Darmstadt,

Offenbacb, Worms, Alzey, Bingen; auch bei den groBen Quell-

wasserfassungen von Lauter und Inbeiden in Oberbessen so-

wie bei dem Wassersucben von Frankfurt und Wiesbaden waren
wir beteiligt. Wie scbwierig diese Arbeiten zur Wasser-

bescbaffung gewesen sind, konnen eigentlicb nur diejenigen

Geologen beurteilen, welcbe selbst im Wassersucben tatig ge-

wesen sind. Um die Kosten der Bobrungen auf Wasser mog-
licbst zu verringern, baben wir einen eigenen Bobrmeister an-

gestellt und eigene Bobrapparate bescbafft, mit denen wir im

lockeren Gebirge bis 50 m, im auBersten Falle bis 75 m tief

bobren konnen. Der Bedarf der Stadte an Wasser wacbst so

rascb, daB wir z. B. fiir Mainz fortdauernd tatig gewesen sind,

seitdem icb zuerst Ende der 70 er Jabre meinem verstorbenen

Freunde Dr. Rautert fiir die Wasserversorgung aus dem
Kastricb als Geologe zur Seite stand; jetzt leitet der Landes-

geologe Dr. Steuer die jiingsten Arbeiten der Stadt Mainz,

einer Grundwasserentnabme aus der Rbeinebene beim Hofgute

Scbonau, recbtsrbeiniscb zwiscben GroB-Gerau und Mainz gelegen.

Darmstadt wird seit dem Jabre 1879 mit Grundwasser

aus den diluvialen Sanden der Rbeinebene im Griesbeimer

Eicbwaldcben versorgt; dort steben iiber 200, 25—30 m tiefe

Robrbrunnen, aus denen das Wasser mit Mascbinenkraft 7,5 km
weit bis in das Reservoir auf der Matbildenbobe binaufgedriickt

wird. Wir verdanken es den guten MaBregeln unseres ausgezeich-

neten Wasserwerksdirektors Herrn RuDOLF, daB Darmstadt in

den letzten trocknen und beiBen Wocben keinen Wassermangel er-

litten bat, trotzdem der Wasserbedarf der Stadt von den normalen

6000 cbm Wasser bis auf 17000 cbm pro Tag gestiegen ist. —
Am heutigen Sitzungstage wollen wir Sie unterricbten iiber

die geologiscben Yerbaltnisse des GroBberzogtums ; iiber den

Odenwald bat Landesgeologe Dr. Klemm bereits seinen Vortrag

am vorigen Samstag gebalten, und die Exkursionen im Odenwald
baben wir bereits vollendet. Heute werde icb zunacbst die all-

gemeine Ubersicbt iiber den Gebirgsbau im GroBberzogtum geben;

dann Landesgeologe Dr. Steuer iiber das Mainzer Becken;

endlicb Landesgeologe Dr. SCHOTTLER iiber den Vogelsberg.
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In dem von der Landesanstalt Ihnen gewidmeten geolo-

gischen Fiihrer, welcher hier zu Ihrer Verfiigung steht, haben

wir zwar die geologischen Verhaltnisse des GroBherzogtums

bereits beschrieben; aber das gesprochene Wort ist leichter

Yerstandlich als ein gedrucktes Buch, besonders hier demon-

striert an der Hand von geologischen Karten und Profilen.

Ich wiinscbe und hoffe einen guten und lebrreichen Yer-

lauf dieser 55. Hauptversammlung der Deutschen Geologischen

Gesellschaft!

Darauf tritt die Versammlung in die Erledigung der

Tagesordnung ein.

Herr Lepsius ergreift das Wort zu dem ersten Vortrage

iiber den geologischen Aufbau des Grofiherzogtums
Hessen ^).

An der Diskussion beteiligen sich die Herren Rauff,

Drevermann, Wahnschaffe und Freudenberg.

Nach einer kurzen Pause macht Herr WAHNSCHAFFE der

Gesellschaft eine vertrauliche Mitteilung.

Dann spricht Herr STEUER iiber die allgemeine Zu-
sammensetzung und Gliederung der Schichten im Mainzer
Becken.

Yom 13. bis 16. August werde ich die Ehre haben, Sie

auf den Exkursionen durch das Mainzer Becken in eine Reihe

schoner Aufschllisse zu fiihren. Deren detaillierte Beschreibung

finden Sie in dem von unserer Geologischen Landesanstalt heraus-

gegebenen Fiihrer, ich kann es daher unterlassen, in diesem

Yortrage auf Einzelheiten einzugehen. Wohl aber mochte ich

[hnen zur Einfiihrung, namentlich fiir diejenigen Herren, die

hier noch keine Exkursionen gemacht haben, einen kurzen

tiberblick iiber die allgemeine Zusammensetzung und Gliede-

rung der Schichten im Exkursionsgebiet geben und mochte

dabei, ohne etwa eine erschopfende Behandlung erstreben zu

wollen, einige allgemeine Fragen beleuchten, die in den

letzten Jahren erortert worden sind.

^) Die GroBherzoglich Hessische Geologische Landesanstalt hatte

der Yersammlung einen „ Geologischen Fiihrer durch das GroBherzogtum
Hessen" gewidmet (Darmstadt 1911 im Staatsverlag). Da der Vortrag
des Harm Lepsius im wesentlichen den Inhalt seiner „Einleitang'' zu
diesem Fiihrer entspricht, so ist der Vortrag hier nicht abgedrnckt.
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Auf der auch im Fiihrer wiedergegebenen Tafel habe ich

yersucht , ein Normalprofil durch die Ablagerungen des

Mainzer Beckens zu entwerfen, wie es der typischen Aus-

bildung in E-heinbessen, in der Mainau und zum Tail aucb in

der Wetterau entspricbt, wobei die Macbtigkeiten annabernd

im ricbtigen Yerbaltnis gezeicbnet worden sind. Sie seben

an diesem Bilde, daB die seit langem scbon erkannte Gliede-

rung der alteren, teils marinen, teils brackiscben und lakustri-

scben Tertiarbildungen des Mainzer Beckens in einzelne cbarak^

teristiscbe Stufen eine verbaltnismaBig einfacbe ist, sie ist aber

nicbt nur das, sondern sie ist aucb klar und natiirlicb, weil

sie sicb nacb der petrograpbiscben Ausbiidung fast durcb das

ganze Gebiet des Beckens in gleicber Weise Terfolgen lafit, und
weil, eben durcb die wecbselnde petrograpbiscbe Facies bedingt,

aucb die Fossilfiibrung jeder Stufe einen sebr wobl unterscbeid-

baren und leicbt zu erkennenden Cbarakter tragt.

Als Unterlage ist allentbalben das Botliegende beobacbtet

worden, das Tertiar transgrediert iiber dieses.

Die bekannte Scbicbtenfolge gliedert sicb im Mainzer

Becken in eine sandige, eine mergelige und eine kalkig-
mergelige Etage. Sie beginnt zu unterst mit dem Me ere s-

sand, einer marinen, 30—40 m macbtigen Ablagerung, an Tielen

Stellen mit einer reicben Fauna, namentlicb von Arten, die in

geringeren Tiefen und an der Kiiste lebten. Dann folgt der

Rupelton oder S ept arienton , ein 100—120 m macbtig

werdender, sebr gleicbmafiig entwickelter, nicbt allzu kalk-

reicber, in rubigerem und tieferem Wasser abgesetzter Mergel

obne Zwiscbenscbicbten, der ebenfalls durcbaus mariner Ent-

stebung ist. Er scblieBt eine reicbe Foraminiferenfauna ein,

aucb einige Concbylien des Meeressandes kommen in ibm Yor,

sie sind aber — im Mainzer Becken wenigstens — selten.

Der den Rupelton iiberlagernde Cyrenenmergel bat seinen

Namen nacb den in ibm vorberrscbenden grauen, aucb blau-

licb- bis griinlicbgrauen Mergeln erbalten, die in mancben
Lagen reicb an Cyrena semistriata sind. Diese Stufe wird

ebenfalls 100— 120 m macbtig. Sie ist ggleiedert, indem
zwiscben die Mergel in verscbiedenen Niveaus und in wecbseln-

der Macbtigkeit sebr feinkornige Sandscbicbten , eine Braun-

koblenbildung mit SiiBwasserablagerungen und gelegentlicb aucb

Kalkbanke eingescbaltet sind. Die Fauna ist in den unteren,

sogenannten Scbleicbsanden im wesentlicben marin, in den

Mergeln brackiscb, in den Braunkoblenscbicbten limniscb. Die

obersten Scbicbten des Cyrenenmergels sind an vielen Stellen

erodiert oder abradiert. Uber ibnen beginnt mit scbarfer
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Grenze die kalkige Etage des Mainzer Beckens, die insge-

samt etwa 100 m maclatig werden kann. Sie gliedert sich

iiach SandbergERs Vorschlage in 3 Stufen: den Cerithien-

kalk, dieCorbiculaschichtenunddieHydrobienschichten,
die sich nach ihren Faunen, wenn auch nicht mit scharfen Grenzen,

so doch immerhin deutlich und auch im Gelande iibersichtlich

getrennt halten lassen. Petrographisch herrschen in den tieferen

Lagen die Kalke, in den hoheren die Mergel Yor. Die Fauna

enthalt in der untersten Stufe, im Cerithienkalk, namentlich

in dessen tieferen Lagen, noch eine Reihe mariner Elemente.

Dagegen hatte sich in den oberen Stufen der Salzgehalt mehr

und mehr verringert, so da6 das Wasser zur Zeit der Hydro-

bienschichten nur noch schwach brackisch gewesen sein mag.

Eingeschwemmte Land- und SiiBwasserconchylien kommen in

alien drei Gliedern in Menge vor.

Wie ich schon sagte, ist diese Gliederung durchaus klar

und logisch und wird bei den kartographischen Aufnahmen
von unserer Geologischen Landesanstalt aufrechterhalten werden.

Wahrend zur Zeit der Ablagerung des Rupeltons eine

ununterbrochene Yerbindung der nordlichen und siidlichen Meere

iiber das Mainzer Becken hinweg bestanden hat, war das in

der spateren Zeit nicht mehr der Fall. Es spielten sich in

unserem Gebiete tektonische Bewegungen ab, die ein relatives

Heben und Senken des Meeresgrundes, Zuriickweichen und
Wiedervorwartsschreiten der Strandlinien zur Folge hatten.

Die Yerbindung mit dem Meere war dementsprechend bald

ausgedehnter , bald geringer, bis endlich mit dem weiteren

E,iickzug des Meeres nach Norden und Siiden ein vollstandiger

AbschluB des Beckens erfolgte und schlieiJlich mit der Heraus-

hebung des Untergrundes die vollstandige Austrocknung ein-

trat. Die Abschniirung vom Meere ist die Ursache, daB das

Mainzer Becken in der Fauna der Ablagerungen iiber dem
Rupelton den bekannten eigenartigen Charakter erhalten hat:

die marinen Formen treten zuriick , brackische stellen sich in

ungeheuren Mengen ein, und zu ihnen gesellen sich ebenfalls

massenhaft vom Strande her und von den Bachen ein-

geschwemmte Land- und SiiBwasserconchylien, auch nicht selten

wohlerhaltene Wirbeltierreste.

Die allgemeine Gliederung des Tertiars ist nun in erster

Linie auf die marinen Conchy lien begrlindet. Da diese

in den oberen Schichten des Mainzer Beckens vom Cyrenen-

mergel ab nur in geringer Zahl vorkommen und in den ober-

sten Schichten ganz fehlen, so entsteht naturgemafi eine Un-
sicherheit in der gehauen Parallelisierung der brackischen mit
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den rein marinen Ablagerungen. Diese Schwierigkeit hat schon

BeyricH erkannt, als er die Oligocanstufe schuf, und um sie

bewegt sich auch in neuerer Zeit wieder die Diskussion.

Die Frage ist theoretisch von allgemeinerem Interesse,

allein praktisch muB sie fiir die Gliederung und kartographi-

sche Darstellung auf den Spezialkarten im Mainzer Becken
olane EinfluB bleiben. Wir miissen uns da fiir eine klare,

den Yerhaltnissen im Gelande entsprechende Darstellung in

den Hauptziigen nach wie Tor an die von alters her als richtig

und in alien Teilen des Beckens in engerem Sinne als durch-

fiihrbar erkannte Schichteneinteilung halten, unbeschadet dessen,

daB man innerhalb derselben lokal einzelne charakteristische

Banke oder Schichten noch besonders auszeichnen wird. Man
kann nicht zuliebe einer theoretischen Anschauung, die noch

dazu wechsein kann, mitten durch einen natiirlich zusammen-
gehorigen Komplex, etwa durch den Cyrenenmergel oder durch

die Corbiculaschichten, eine Grenze legen, die sich in Wirk-
lichkeit im Gelande gar nicht erkennen laBt. Solche Dar-

stellungsweise wiirde die Karte fiir den Laien geradezu un-

verstandlich machen.

Ich will nunmehr einige Fragen, soweit sie bei den Ex-
kursionen in den Aufschliissen zur Diskussion kommen konnen,

indem ich den Ablagerungen von unten nach oben folge, be-

sprechen.

Der Meeressand ist in einer ganzen Beihe schoner Auf-

schliisse bei Weinheim, Flonheim
,

Eckelsheim, Wollstein,

Hackenheim und Kreuznach zu sehen. Er ist bekanntlich

fossilfiihrend auch am Odenwaldrande bei GroBsachsen und

bei Vilbel in der Wetterau aufgefunden worden. Er tritt

iiberall als selbstandiges Formationsglied auf und muB
dementsprechend auch auf der Karte ausgeschieden werden.

In einigen Aufschliissen sieht man mit scharfer Grenze die

Uberlagerung durch Bupelton, man erkennt, daB dieser letztere

uber den Sand, allerdings ohne Diskordanz, transgrediert, es

fallt auch an manchen Stellen, besonders in dem ausgezeichneten

Aufschlusse an der Neumiihle bei Weinheim, die starke Reduk-

tion der Machtigkeiten beider Schichten auf. Auch bei Flon-

heim und Hackenheim sieht man nur eine sehr diinne Schicht

Mergel iiber dem hier allerdings machtigen Sand.

Es ist nun die Yermutung ausgesprochen worden, daB der

Meeressand nur ein Aquivalent des unteren und vielleicht auch

noch des mittleren Bupeltones sei, also die Strandbildung dar-

stelle, wahrend sich in weiterer Entfernung von der Kiiste und

in tieferem Wasser Bupelton absetzte. Die Frage ist noch



— ^37 —

Bicht endgiiltig gelost. Die Faunen, die die beiden Ablage-

rungen enthalten, sind verscliieden , allein nicht infolge des

Altersunterschiedes, der ganz gewiB sehr gering ist, sondern nur

infolge der Facies, also der ganz anderen Lebensbedingungen,

die am sandigen Strande eioerseits und in dem ruhigeren,

tieferen Wasser mit schlammigem Untergrunde andererseits

herrschten. Nur wenige Formen des Meeressandes kommen
in unserem Gebiete aucb im Rupelton vor, und das Leitfossil

des letzteren, die Leda Deshayesi^ ist noch nicbt im Meeres-

sande gefunden worden. E. SPANDEL hat jiingst yersucht,

durch Gliederung des Rupeltones nach der Foraminiferenfauna

der Entscheidung naber zu kommen, und giaubte nacbweisen

zu konnen, daB immer nur oberer Rupelton iiber dem Sande

liege. Allein so bestecbend und selbstbewufit auch seine Be-

obacbtungen Yorgetragen sein mogen, so balten sie docb einer

scbarferen Kritik z. Z. noch nicht stand. Ob die weitgehende

Gliederung des Rupeltones sich bewahren wird, und ob die

minutiosen SchluBfolgerungen zutreffend sind, erscheint nach

den wenigen Profilen, die SpanDEL untersuchte, doch nicht

^eniigend begriindet. Man muB bedenken, daB die Foramini-

feren , wenn auch nicht alle , so doch zum groBen Teil

Plankton sind, dessen Yerbreitung doch erst noch in anderen

Profilen, auch auBerhalb des Mainzer Beckens, untersucht

werden muB. Es ist auch noch festzustellen, ob die Be-

stimmungen Spandels alle richtig sind, berechtigte Zweifel

sind Yorhanden. Aber selbst wenn es sich herausstellen sollte,

daB iiber dem Sand auch an anderen Stellen immer nur

oberer Rupelton lagert, so liegt die SchluBfolgerung fiir

das gleiche Alter Yon Sand uhd unterem Mergel allerdings

sehr nahe, bewiesen ist sie aber trotzdem noch nicht,

sondern bewiesen ist immer nur die Transgression, denn ein

allmahlicher IJbergang Yon Sand in Mergel ist noch nicht be-

obachtet worden. Unterer, mittlerer und oberer Rupelton traus-

gredieren auch an anderen Stellen und liegen dann unmittelbar,

ohne Meeressand als Unterlage, auf dem Rotliegenden. Es
sind also noch weitere Beobachtungen iiber diese theoretisch

wichtige und interessante Frage zu sammeln.

Uber die Altersstellung des Rupeltones sind nie Zweifel

entstanden, weil er die gleiche rein marine Ausbildung im
Mainzer Becken besitzt und die gleiche Fauna einschliefit

wie die Tone Yon Boom und ihre AquiYalente in Nord-

deutschland.

Anders Yerhalt es sich mit dem Cyrenenmergel, der eine

Yerschiedenartige Fauna beherbergt.
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Der Rupelton geht an manchen Stellen ganz allmahlich

in den Cyrenenmergel iiber. Man kann dann eine Grenze nur

mit Hilfe der Foraminiferen bestimmen, indem die Mehrzahl

der Formen mit dem abnehmenden Salzgehalt verschwindet

und nur solche zuriickbleiben, die sicb dem brackischen Wasser
anpassen konnten. Gelegentlich treten auch Kalkbanke, reich

an brackiscben Versteinerungen, in den untersten Scbichten

des Cyrenenmergels anf. Dagegen finden sicb an anderen

Orten in den untersten Scbichten Schleicbsande, in denen sicb

die Fauna des Meeressandes wiederbolt. Wenn sie aucb nicbt

alle Arten von Weinbeim und Waldbockelbeim entbalt und
auBerdem scbon einige jiingere und aucb brackische Formen
einscblieBt, so tragt sie docb nocb ausgesprocben mitteloligo-

canen Cbarakter. Die Macbtigkeit dieser Scbleicbsande er-

reicbt mancbmal nur wenige Meter, kann aber aucb betracbt-

licb, bis zu 20 m und mebr, anscbwellen.

Uber den Sanden lagern wieder brackiscbe Mergel mit

Cyrena und Ceritbien. Diese scblieBen, namentlicb am Nord-

rande des Beckens und in der Mainau und Wetterau gut ent-

wickelt, eine Braunkoblenbildung mit SiiBwasserfauna ein. Dann
stellen sicb in den oberen Mergeln wieder sandige Scbicbten,

meist von geringer Macbtigkeit, ein, die Brackwasserformen,

aber auch marine Muscbeln und Scbnecken entbalten, darunter

einige Arten, die aucb in den oberen Meeressanden von Kassel

vorkommen.
Der Cyrenenmergel ist dann im ganzen Becken nacb oben

meist scbarf begrenzt, da iiber ibm mit durcbaus abweicbender

petrograpbiscber Facies der Ceritbienkalk oder im Norden der

Ceritbiensand beginnt, dessen Ablagerung stellenweise sogar eine

Trockenlegung und geringe Abtragung des Mergels vorausge-

gangen sein muB.

Wenn nun aucb der Cyrenenmergel durcb die erwahnten

zwiscbengescbalteten Kalk-, Sand- und Braunkoblenscbicbten

gegliedert ist, so bildet er docb einen durcbaus zusammen-
bangenden Komplex, den man nur als ein Ganzes auffassen

und auf der Karte darstellen kann. Es war also durcbaus

logisch ricbtig, wenn VON KOENEN, den mitteloligocanen Cbarakter

der tieferen Lagen betonend, die ganze Cyrenenmergelgruppe

als oberstes Mitteloligocan auffafite, obwobl ibm binlanglich

bekannt war, da6 einzelne marine Formen von Kassel —
keineswegs die ganze cbarakteristiscbe Fauna — in

den oberen Mergeln vorkommen. Diese letzteren bilden eben

die Grenzscbicbten, die den Ubergang vom Mittel- zum Ober-

oligocan vermitteln.
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Uber dem Cyrenenmergel folgt im Mainzer Becken die

kalkig-mergelige Etage, die nach Sandbergers Yorgange in

drei Glieder: Cerithienkalk, Corbi cula schichten und
Hydrobienschichten eingeteilt wird.

Die Ausscheidung der Corbiculaschichten als selb-

standiges Glied ist wiederholt, auch in neuerer Zeit, als zweck-

mafiig angezweifelt worden. Ich selbst habe friilier, indem ich

mich an KiNKELiN anschloB, diesen Zweifel gehegt, bin aber bei

den Untersuchungen fiir die geologisclie Landesaufnahme auf

Sandbergers Gliederung zuriickgekommen und babe, wie ich

schon an anderen Stellen ausgefiihrt habe, die KoCHsche Be-

obachtung bestatigt gefunden, da6 man diese bis zu 30 m
machtige mittlere Stufe im allgemeinen nach der Verbreitung

der Hydrobia inflata mit dnrchaus geniigender Sicherheit im
Gelande abgrenzen kann. Sie enthalt in den bekannten typi-

schen Profilen von Weisenau, Offenbach usw. die Corbicula-

banke, die etwa auf die untere Halfte oder noch etwas mehr
beschrankt sind. Die Muschel tritt angereichert nur in etwa
2— 3 Banken auf, ist aber im Osten, wo die mergelige Aus-

bildung Yorherrscht, selten.

Der Grund, warum manche diese mittlere Stufe wieder fallen

lassen mochten, liegt darin, da6 Cerithien, und zwar Pot.

plicatus yar. pustulata und Tymip. submargaritaceiis ^ die ja

an Zahl einen wichtigen Bestandteil der Fauna bilden, aus

dem Cerithienkalk bis fast in die Mitte der Corbiculaschichten

hinaufragen. Man halt es darum fiir zweckmaBiger, nur zwei

Hauptstufen, eine untere mit Cerithien und eine obere ohne

solche, zu unterscheiden, die dann nach der Fauna wieder in

sich gegliedert werden konnen.

Wenn nun eine solche mit ihren Unterabteilungen scharfere

Gliederung nach der Untersuchung in den grofien Aufschliissen

z. B. von Weisenau und Offenbach ihre Berechtigung hat, so mu6
ich demgegeniiber doch bemerken, daB sich praktisch bei der

Aufnahme im Felde eine Grenze, die mit dem Yerschwinden

der Cerithien zusammenfiele, mit geniigender Genauigkeit nicht

durchfiihren lafit. Das geht eben nur in vereinzelten guten

Aufschliissen, wo man die einzelnen Schichten nach ihrer

Fauna genau untersuchen kann, nicht aber iiber weite Flachen,

wo man nur auf gelegentliche Aufschliisse und Rollstiicke an-

gewiesen ist. AuBerdem wiirde diese Grenze schon darum
sehr unsicher werden, weil die Cerithien doch nicht im ganzen

Gebiete mit einem scharfen Schnitt verschwinden. Sie reichen

z. B. nach meinen Beobachtungen in der mergeligen Facies,

die wahrscheinlich etwas salzreicher war, in hohere Lagen



— -UO —

als in der Kalkfacies. Wahrscheinlich gehen sie in der ersteren

bis an die Grenze der Hydrobienscliichten. Die Grenze miiBte

danach an verschiedenen Stellen des Beckens in Terschiedene

Hoiie kommen.
Yor alien Dingen spricht aber nach meiner Meinung gegen

die Zweigiiederung der Umstand, da6 sich ein mittlerer

Schichtenkomplex zwischen Hydrobienschicliten \ind Gerithien-

kalken unzweifelhaft sowohl nacli seiner Fauna wie nach

seiner Yerbreitung im Gelande erkennen laBt, da eben aucli

das Becken, aus dem sich die Corbiculaschichten oder Schichten

mit Hydrohia mflata absetzten, eine etwas andere Yerbreitung

und andere Bedingungen fiir die Fauna besafi als das an

marinen Elementen noch reiche des Cerithienkalkes und als

das mehr eingeengte und starker ausgesiiBte der Hydrobien-

kalke und -mergel. Es wiirde fiir die kartographische Dar-

stellung einen Riickschritt bedeuten, wenn man die mittlere

Stufe fallen lassen wollte. Ich weise nur darauf hin, dafi bei

einer Zweigiiederung die oberen Schichten ohne Cerithien im

Gelande und dann auf der Karte doch auch ganz andere

Flachen einnehmen miissen als die bisherigen Hydrobienschichten,

da ja nun der obere Teil der bisherigen Corbiculaschichten

zu ihnen hinzukommen miiBte und in manchen Gebieten die

Grenze mitten durch den Horizont der die Corbicula fiihrenden

Schichten oder Banke hindurch gefiihrt werden miiBte. Es
ist ferner fiir die praktische Aufnahme ein wichtiges Moment,

dafi Hydrohia inflata ein so charakteristisches und leicht erkenn-

bares und auch verbreitetes Fossil ist, daB man sich tatsachlich

nach ihm richten kann. Es ist allerdings zu bemerken, daB,

wie schon KiNKELIN richtig beobachtet hat, der eigentliche

Cerithienkalk, wenn man ihn mit dem Eintreten der Hydrohia

inflata begrenzt, an manchen Stellen auf 8— 10 m Machtig-

keit beschrankt ist. Besonders ist dies im siidwestlichen Teile

des Beckens der Fall. Das kann aber kein Grund sein, der

gegen die Abtrennung in der von KoCH Yorgeschlagenen Weise

spricht. Solche Reduktionen kommen oft vor.

Seinem Alter nach stellen wir den Cerithienkalk in das

Oberoligocan und schlieBen uns damit VON KOENEN an.

SandbergER stellte ihn in das TJntermiocan und viele sind

ihm anfangs gefolgt. Es ist aber eine charakteristische Er-

scheinung, daB die bekannten Geologen und Palaontologen

des Mainzer Beckens, die sich eingehend mit der Untersuchung

der Fauna des Mainzer Beckens beschaftigen, von der Ein-

reihung ins untere Miocan zuriickgekommen sind, also auBer

V. KoeNEN namentlich BOETTGER, KiNKELIN und auch LePSIUS.
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Es ist bestechend, die Formationsgrenze im Mainzer

Becken mit dem AbschluB des Cyrenenmergels zusammenfallen

zu lassen, wo ein so scharfer Facieswechsel mit dem Einsetzen

der Kalke und im Norden mit dem Auftreteo der marinen

Sande Yorhanden ist. Dieser Wecbsel, der ja auch iiber nicht

unbetrachtliche Flachen mit Transgression verbunden ist, ist

zweifellos durch tektonische Veranderungen hervorgerufen, die

aber doch nicht mit einer palaontologischen Grenze zusammen-

fallen mussen. MaBgebend fiir die Altersbestimmung miissen

in erster Linie die marinen Fossilien des Cerithienkalkes sein,

und unter diesen ist kein einziges ausgesprochen miocanes

Element, wir finden nur solche Formen, die sich an das

Oligocan auschlieBen. Dazu kommen noch unter der Land-

und Siifiwasserfauna einige Arten wie Helix deflexa und Helix

Ramondi^ die stets als typisch oligocan angesehen worden

sind, und die fiir einige Aufschliisse des Mainzer Beckens ganz

charakteristisch sind. Marines alteres Miocan, mit dem wir

den Cerithienkalk in Yerbindung bringen konnten, finden wir

erst in weiter Entfernung vom Mainzer Becken. Das Meer
hatte sich weit nach Norddeutschland bis fast an die Kiisten

der heutigen Meere und nach Suden an den Rand der empor-

tauchenden Alpen zurlickgezogen. In ganz Mitteldeutschland

ist marines Untermiocan unbekannt, ebenso im Pariser

Becken.

Es erscheint zunachst allerdings auffallend, daB in unserem

Cerithienkalk so wenig Formen der reichen Fauna des Kasseler

oberoligocanen Meeressandes Yorkommen; dieser Umstand ist

als beweisend gegen das oligocane Alter des ersteren ange-

fiihrt worden, allein das Fehlen ist doch so befremdend nicht,

wenn man die durchaus Yerschiedene Facies beider Ablagerungen

beriicksichtigt. Entgegen einer friiher Yon mir geauBerten Yer-

mutung ist es doch wenig wahrscheinlich, daB eine unmittel-

bare Yerbindung des Cerithienkalkbeckens mit den ausge-

sprochen marinen Strandbildungen des oberoligacanen Meeres

Yon Kassel bestand. Sichere Anhaltspunkte, wo wir solche

Yerbindung zu suchen haben, fehlen uns z. Z. noch. An einen

Yom Meere abgetrennten, noch salzhaltigen Binnensee des Ce-

rithienkalkes im Mainzer Becken kann man andererseits auch

nicht denken, denn nach AbschluB des Cyrenenmergels sind

doch die im Cerithienkalk auftretenden marinen Conchylien

aus dem Meere neu eingewandert. AuBerdem weisen auch das

transgredierende Auftreten der Strandbildungen des Cerithien-

sandes und die neu erscheinende Foraminiferenfauna unbedingt

auf eine Yerbindung mit dem Meere hin.
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Wenn nun iiber die Stellung des Cerithienkalkes zum
Oberoligocan nach meiner Meinung kein Zweifel bestehen

kann, so gilt das doch nicht YOn den Corbicula- und Hydrobien-

schichten. VON KOENEN stellte die ersteren ins Untermiocan,

die letzteren ins Mittelmiocan, wahrend BOETTGER nnd KlNKELlN
in ihren spateren Arbeiten auf die Einreihung beider ins

unterste Miocan gekommen sind. In allerneuester Zeit hat

nun DOLLFUS in Paris auch ibre Stellung in das oberste

Oligocan Yorgeschlagen.

Wenn ich nun auch keineswegs den Ausfiibrungen des

Herrn DOLLFUS in seinen letzten Arbeiten iiber das Mainzer

Becken in alien Punkten beipflichten kann, so hat doch der

Gedanke einer Zusammenfassung der ganzen kalkigen Etage

im Mainzer Becken manches fiir sich. Es ist fiir die Auffassung

und Darstellung des Tertiars im Mainzer Becken ein schwerer

EntschluB, mitten in die kalkig-mergelige Etage eine Formations-

grenze zu legen. Sie stellt sich in ihrer Entwicklung doch

als ein Ganzes dar, das trotz des Yorhandenseins der oben

besprochenen Untergliederung, trotz der allmahlichen Ent-

salzung und trotz des allmahlichen Yerschwindens der marinen

und gewisser brackischen Formen auch wieder durch andere

Elemente, z. B. die schichtbildende Hydrobia ventrosa^ als

Einheit zusammengehalten wird.

Eine Abtrennung der Corbicula- und Hydrobienschichten

durch Formationsgrenze wiirde nach meiner Meinung dann un-

bedingt notwendig sein, wenn ausgesprochen miocane Brack-,

Siifiwasser- und Landconchylien in der Fauna dieser beiden

oberen Horizonte vorherrschten, das ist aber nicht der Fall.

Melania Escheri und Limnaeus pachygaster kommen in den

gleichen Yarietaten in der allgemein als oberoligocan an-

gesprochenen Brackwassermolasse am Alpenrande vor, und die

auBerst seltenen Exemplare, die als Yarietat der Helix I'ugu-

losa bestimmt worden sind, kann ich ebensowenig als aus-

schlaggebend betrachten. Im iibrigen treffen wir von unten

nach oben zunachst auf keine neue miocane Gattung, wir finden

lediglich Arten, die sich in die aus den untersten Schichten

aufragenden Gattungen einreihen^).

^) In der Sitzung am 3. Versammlangstag hat Herr K. FisCHER-
Frankfurt iiber eine aus sehr kleinen Arten bestehende Fauna berichtet,

die er aus den Bohrproben der Bohrungen nach Wasser durch die

Stadt Frankfurt ausgeschlammt hat, die aus den daselbst angetrofifenen

obersten Tertiarschichten stammt und, soweit sich nach dem fliichtigen

Anblick auf den herumgereichten Photographien und der Darstellung

mit dem Projektionsapparat beurteilen lieC, auch nach meiner Ansicht
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Da es nun jedenfalls als richtig ersclaeint, den Cerithien-

kalk ins Oberoligocan zu stellen, wie es ja auch in der neueren

Literatur fast allgemein geschehen ist, und da es uns wiinschens-

wert erscheint, eine Formationsgrenze zunachst nicht durch die

brackische kalkig-mergelige Etage des Mainzer Beckens zu

legen, so ist von seiten unserer Geologischen Landesanstalt

besclilossen worden, die drei Stufen als Einheit mit dem
Cerithienkalk noch zum obersten Oligocan zu stellen^).

Die sandig-kiesige Ausbildung des Ceritbienkalkes in der

Wetterau kann in diesem Jahre bei den Exkursionen leider

nicbt besucht werden. Ich mochte nur yon ihr erwahnen, daB

die Miinzenberger Konglomerate und Blattersandsteine in ihrer

Altersstellung dadurch festgelegt sind, als iiber ihnen diinne

Sandsteinbanke lagern, die stellenweise nicht seiten Corhicula

Faujasi fiihren.

Ich hoffe, dafi Sie von den Exkursionen im Mainzer

Becken und den schonen Aufschliissen, von denen einige durch

die Giite der Herren Besitzer noch besonders fiir unseren Be-

sucb vorbereitet wurden, eine angenebme Erinnerung behalten

werden.

Hierzu spricht Herr Franke.

Den letzten Vortrag halt Herr SCHOTTLER iiber die

Geologie des Yogelsberges.

Zum Yorsitzenden des folgenden Tages wird Herr WlCH-
MANN-Utrecht gewahlt.

SchluS der Sitzung um 1 Uhr.

anscheinend miocanen Charakter besitzt. Man muB indessen die Pabli-

kation der Arbeit des Herrn K. Fischer abwarten, um beurteilen zu

kouneD, ob diese Fauna aus Schichten stammt, die man samtlich den
Hydrobienschichten zurechnen muB, oder ob sie nicht aus jiingeren

wirklich miocanen Ablagerungen erhalten wurde.
^) Es sei bemerkt, daB diese Anderung gegen friiher praktisch nur

darin besteht, daB Cerithienkalk, Corbiculaschichten und Hydrobien-

schichten nicht mehr als tm^^, tm"^, tm""^, sondern als tor\ tol°^, tol^^

bezeichnet werden. Beziiglich der Farbeogebung findet keine Anderung
statt. Das Bild auf der Karte bleibt also wie bisher.



Protokoll der wissenschaftlichen Sitzung vom
11. August 1911.

Beginn: 9 Uhr 35 Min.

Herr A. Wichmann eroffnet die wissenschaftliche Sitzung^

und erteilt Herrn MORDZIOL-Aachen das Wort zu seinem

Vortrage: Einige Bemerkungen tiber das angebliche
Fehlen des Untermiocans im Mainzer Becken.

Wenn audi iiber die Altersstellung der Cerithien- und
Hydrobienschichten die Ansichten auffallend weit Yonein-

ander abweichen, so hat sich doch erfreulicherweise die Er-

kenntnis Anerkennung verschalft, da6 die oberen Schichten

stratigraphisch und faunistisch eine Einheit bilden, da6 es

also nicht den natiirlichen Yerhaltnissen entspricht, wenn man
mitten in diese ununterbrochene Serie YOn Kalk- und Mergel-

schichten die sonst so markante Oligocan -Miocangrenze legt,

was geschieht, wenn man mit V. KOENEN die untersten 15 oder

20 m Cerithienkalk als oberoligocan abtrennt und die hoheren

Schichten im Miocan belaBt. Aber immerhin kommt dieses

Yerfahren den wirklichen Yerhaltnissen doch ganz wesentlich

naher als die nunmehr YOn der Groi3herzogl. Geologischen

Landesanstalt in Darmstadt offiziell anerkannte Altersbestim-

mung Yon DOLLFUS und Steuer, wonach auch noch die

Hydrobienschichten (!) ins Oligocan (!) gehoren soUen.

Infolgedessen schreibt nun auch Herr Lepsius^), der noc'

bis Yor kurzem die Oligocan -Miocangrenze an die Basis de

oberen Schichten legte, im Gegensatz zu seiner friiheren An-

sicht: „Auf die unteren marinen Stufen des Mainzer Tertiar-

beckens folgten brackische und SuBwasserablagerungen, Mergel

und Kalke, welche wir jetzt zum Oberoligocan rechnen; mio-

cane Schichten wiirden dann hier am Mittelrhein Yollstandig

fehlen."

Zieht man in Riicksicht, daB Herr V. KOENEN geneigt ist,

unsere Hydrobienschichten eYentuell noch bis an das Mittel-

miocan heranreichen zu lassen, und daB nunmehr dieselben
Schichten mit aller Gewalt ins Oberoligocan geriickt werden

sollen, so erkennt man, wie auffallend es ist, daB so weit-

gehende MeinungSYerschiedenheiten liberhaupt entstehen

konnten. Der Fehler liegt hier weniger in der Liickenhaftig-

^) Geol. Fiihrer durch das GroBherzogtum Hessen. Darmstadt 1911.

Im Staatsverlag.
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keit der beobachteten Tatsachen als vielmebr in zu einseitigen

\

und unTollstandigen SchluBfolgerungen aus diesen Tatsachen.

I

Die neuesten Ansichten tragen dem gesamten, aus alterer und

t

neuerer Zeit vorliegenden Beobachtungsmaterial zu wenig

I

Rechnung, Yor allem sind die von Sandberger in seinen

i

Hauptwerken gezogenen Yergleiche mit den Conchylien an-

derer Tertiargebiete lieute nocb so gut wie samtlich un-

widersprochen, und trotzdem glaubt man, diese SchluB-

folgerungen eines so ausgezeichneten Forschers fiir iiberholt

ansehen zu konnen. Zu wenig sind auch die allgemeinen

stratigraphischen Verhaltnisse beriicksichtigt worden, aus denen

hervorgeht, dafi die oberen Schichten einerseits mit der unter-

miocanen Braunkohlenformation des Niederrheins (Horizont

von Rott) und andererseits mit den untermiocanen Schichten

der Rhon (siehe die neuesten Forschungsergebnisse BtiCKlNGs^))

verkniipft sind.

Wahrend das conchyliologische und stratigraphische Beob-

achtungsmaterial doch immerhin schon ausreichend genug ist,

um eine einigermafien zuverlassige Entscheidung zn treften, ist

die Bearbeitung der Wirbeltierreste der oberen Schichten bis

jetzt noch so sehr liickenhaft, dafi ein Urteil daraus einst-

weilen nur bedingten Wert hat. Wenn aber trotzdem SCHLOSSER
in der Lage war, dieser Fauna ein untermiocanes Alter zu-

zusprechen, so ist es nicht einzusehen, warum diese Ansicht

eines so griindlichen Sachkenners unberiicksichtigt bleiben

Wenn ich nun den Inhalt meines Vortrages, in dem nur

'las zum Ausdruck kommt, was ich in meinen friiheren Arbeiten

bereits gesagt habe, hier zum Abdruck gelangen lasse, so

rnochte ich damit die ganzen Streitfragen noch einmal im
Zusammenhang deutlich hervorheben, aber auch zeigen, auf

Grand welcher Tatsachen ich dazu gekommen bin, die ganzen

oberen Schichten (einschlieBlich der Cerithienkalke) fiir mi o can
zu halten und die Dinotheriensande (besser Hipparionsande)
fiir altpliocan; zugleich wollte ich noch einmal das Beob-

^) Vgl. z. B. Blatter Sondheim und Gersfeld der Geol. Karte
von PreuBen in 1 : 25 000.

^) Widersprechen muB ich auch, wenn Herr Steubr in der Dis-

kussion zu diesem Vortrage sagte, die Folgerungen aas der Saugetier-

fauna miiBten gegeniiber den Schliissen auf Grand der normgebenden
Conchylien, die fiir Oligocan sprachen, zurucktreten. Gerade daB
ein solcher Widerspruch entstanden ist, zeigt, da6 auf einer Seite

ganz erhebliche Fehlschliisse vorliegen; auBerdem sprechen die Con-
chylien gar nicht fiir Oligocan, wie Herr Steuer meint.

30
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achtungsm aterial erwahnen, aus dem ich meine Schliisse

gezogen habe. Die Diskussion, die sich an diesen Yortrag

anschloB, liat mir namlich gezeigt — abgesehen von Zuscliriften,

die ich schon friiher erhalten hatte — da6 ich mit meinem
Widerspruch gegen die SxEUERschen Altersbestimmungen (so-

wohl der Hydrobienschichten als oligocan als auch der Hip-

parionsande als miocan) durchaus nicht yereinzelt dastehe.

Namhafte Sachkenner haben inzwischen erneut die strittigen

Punkte gepriift, und ihre diesbeziiglichen Studien werden, wenn
sie einmal zur Veroffentlichung gelangt sind, weiteres zur Be-

seitigung der Unklarheiten beitragen.

Es besteht nun keine unmittelbare Gefahr mehr, daB die

neuesten Ansichten vom Fehlen des Miocans in der Mainzer

Schichtenserie weitere Verbreitung finden werden. Damit habe

ich den Zweck erreicht, den ich mit mehreren kleineren Auf-

satzen iiber diese Eragen beabsichtigte.

Wie rasch aber mitunter solche Meinungen verbreitet

werden, zeigt sich bei der SxEUERschen Ansicht daB der

ZufluB von Salzwasser, der sich in den (unteren) Cerithien-

schichten deutlich geltend macht, nur von Nor den her erfolgt

sein konne, da6 also das Cerithienkalkmeer der Wetterau mit

einem nordlichen Meere (iiber Kassel hinaus) in Yerbindung

gestanden hatte, bereits in der neuesten Auflage des Kayser-
schen Lehrbuchs der Formationskunde zum Ausdruck gekommen
ist. Jetzt hat Herr Steuer diese — damals ohne eingehende

Begriindung ausgesprochene — Ansicht wieder zuriickgezogen.

Nunmehr hoffe ich, die Aufmerksamkeit der Fachgenossen

geniigend auf die Anfechtbarkeit der neuesten Altersbestim-

mungen^) im Mainzer Becken hingelenkt zu haben. Ich werde

mich vorerst nicht mehr zu diesen Fragen auBern, sondern

erst spater wieder im Zusammenhang mit weiteren Unter-

suchungen darauf zuriickkommen.

Steinmanns und meine Publikationen bestatigten die

friihere Ansicht, daB die niederrheinische Braunkohlenformation
— soweit sie nicht zum Pliocan gehort — ein Aquivalent

der oberen Schichten des Mainzer Beckens ist. Sieht man

^) Steuer: Die Gliederung der oberen Schichten des Mainzer
Beckens und iiber ihre Fauna. Notizbl. d. Yereins f. Erdkunde usw..

Darmstadt, 4. Folge, Heft XXX, 1909.

^) Steuer: Die Gliederung der oberen Schichten usw. — Doll-
FUS: Essai sur Petage aquitanien. Bull, des serv. de la carte geol. de

la France, Nr. 124, Bd. XIX, 1908—1909. — Dollfus : Resume des

terr. tert. de I'AUem. occid. Le bassin de Mayence. Bull. soc. geoL
de France, 4. Serie, Bd. X, 1910 (Mai 1911).
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die braunkohlefiihrenden Schichten von Rott fiir untermiocan

an — wie das Fliegel mit Recht tut — so konnen die

Aquivalente dieser Schichten im Mainzer Becken niclit oligocan

sein. Deshalb sprach ich (zuerst in der Diskussion zu dem
STEUERschen Vortrag auf der Yersammlung des Niederrheini-

schen Geol. Vereins 1909 in Bingen) die Ansicht aus, da6

sich dieser Widersprucli beseitigen liefie, wenn man — wie

friiher SandberGER es tat — die Cerithienkalke als Basis

des Miocans ansieht. Meine Beobachtungen iiber die Braun-

koblenformation des Rheinischen Schiefergebirges habe ich

Yeroffentlicht in meiner Dissertation: „IJber das jiingere Tertiar

und das Diluvium des rechtsrheinischen Teiles des Neuwieder

Beckens" (Jahrb. d. PreuB. Geol. Landesanstalt fiir 1908,

Berlin 1908, S. 348—429) und in einem Vortrage in der

Deutscben Geol. Gesellscbaft (Beitrag zur Gliederung und zur

Kenntnis der Entstehungsweise des Tertiars im Rheinischen

Scbiefergebirge. Diese Zeitschr., Monatsber. Nr. 11, Berlin 1908).

Die Folgerungen aus diesen friiheren stratigrapbiscben

Beobacbtungen zog icb dann in einem Aufsatze „Uber die

Parallelisierung der Braunkoblenformation im Rbeiniscben

Scbiefergebirge mit dem Tertiar des Mainzer Beckens und
iiber das Alter der Ceritbienkalkstufe" (Verbandl. des Natur-

bistoriscben Yereins d. preuB. Rbeinl. u. Westfalens, 66. Jabr-

gang, 1909), nacbdem icb micb an Hand der Literatur iiber-

zeugt batte, daB die Ansicbten, v^onacb anstatt des (angeblicb

mitteloligocanen) Gyrenenmergels der Cerithienkalk ein Aqui-

valent des Oberoligocans sei, bisber nicbt ausreicbend be-

griindet worden waren, und daB viele der SANDBERGERscben
Argumente nocb beute Geltung baben.

Unmittelbar darauf erscbien die Arbeit von DOLLFUS
iiber die aquitaniscbe Stufe (Bull, des services de la carte geol.

de la France, Nr. 124, Tome XIX, Paris 1909), worin die

ganzen oberen Scbicbten fiir oligocan erklart werden, eine

Ansicbt, fiir die dann alsbald Steuer eintrat.

Diese Arbeit von DOLLFUS ist insofern von groBem Wert,

als nunmebr aucb DoLLFUS das marine Aquitanien (in seiner

von Mayer urspriinglicb festgelegten Abgrenzung) als Basis
des Miocans ansiebt und damit den Anscbauungen von FuCfiS,

Fallot, de Lapparent, Sacco beitritt, Anscbauungen, die

aber vorber zugunsten der Ansicbt vom oligocanen Alter des

Aquitanien zuriickgedrangt worden waren, Damit sagt DOLL-
FUS nur das, was Th. Fuchs scbon lange ausgesprocben und
begfiindet batte. Wabrend also DOLLFUS dem marinen
Aquitanien seinen ricbtigen Platz anweist, beseitigt er die

30*
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irrtiimliche Auffassung iiber das Alter der lakustren Aqui-
valente dieser Stufe Yielerorts nicht, sondern vergroBert
im Gegenteil den Fehler noch, indem er z. B. die oberen

Schichten des Mainzer Tertiars, die rheinische Braunkohlen-

formation und das Untermiocan der Rhon dem Oberoligocan

einverleibt und fiir alter als das marine Aquitanien ansieht.

Die Feblschliisse, die bier Yorliegen, soUen weiter unten aus-

fiibrlicber zur Darstellung gelangen, denn in der Tat sind

diese Scbicbten dem Aquitanien zeitlicb gleichzusetzen^).

Bald nacb dem Erscbeinen der DOLLFUSscben Studie,

die viel wertvolles Tatsacbenmaterial entbalt, wiederbolte ich

den von Sandberger und BOETTGER in ausfiibrlicber Weise
ausgefiibrten Vergleicb der Concbylien unserer Ceritbienscbicbten

mit denen des franzosiscben Untermiocans und kam ebenso

wie jener Forscber zu dem Ergebnis, daB der Ceritbienkalk

ein Aquivalent der aquitaniscben Stufe sei. Das fran-

zosiscbe Vergleicbsmaterial dazu wurde mir durcb die Giite

der Herren KinkELIN und Drevermann iiberlassen.

So weit die Beobacbtungen und Grundlagen, auf die sicb

meine ScbluBfolgerungen stiitzen. Icb bebe sie absicbtlicb

bervor, weil namentlicb Herr Steuer auf diese und viele

andere altere Beobacbtungen in seiner Publikation nicbt ein-

gegangen ist.

Wenn man sicb iiber die Altersfragen im Mainzer Becken

ein ricbtiges Bild macben will, so ist es nicbt obne Interesse,

den bistoriscben Werdegang der verscbiedenen Auffassungen

zur Darstellung zu bringen.

Sandberger klassifizierte

:

Hydrobienkalk
Corbiculakalk

UntermiocaD Ceritbienkalk

Oberoligocan Cyrenenmergel (und
Schleichsande)

Mitteloligocan Septarienton

Meeressand

V. KoENEN kam nun zu dem Ergebnis, da6 die Fauna

Yon Elsbeim (Scbleicbsand, Oberer Meeressand) mitteloligocan

sei, und zog infolgedessen den dariiberliegenden brackiscben

^) Es ist denkbar, daB diese oberen Hydrobienschicbten sogar nocb
Burdigalien sind, wie das Mayer zuerst annabm (nacb Dollfus
infolge eines „erreur inexplicable").
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Cyrenenmergel auch nocli zum Mitteloligocan, indem er geltend

maclite, der CyreDenmergel sei nicht YOn den darunterliegenden

Schleichsanden (Elsheimer Meeressand) zu trennen.

Der Vortragende ist aber der Ansicht, da6 sich der echte

Cyrenenmergel mit Cyrena semistriata (= C. convexa) und
den zahlreichen SiiBwasser- und Braunkohleneinlagerungen sehr

wohl von den darunterliegenden marinen Elsheimer Meeres-

sdiichten abtrennen laBt. Die Giiltigkeit dieser Zwei-

gliederung der „Cyrenenmergelgruppe" ist von GrooSS (dessen

Arbeit von Herrn SteUER auch nicht beriicksichtigt worden
ist) fiir das nordliche Rheinhessen, von KoCH fiir das Rheingau-

gebiet und von BOETTGER und KiNKELIN fiir die Frankfurter

Gegend erwiesen worden. Trotzdem erkennt Herr Steuer die

Allgemeingiiltigkeit dieser Zweigliederung nicht an und sagt,

der Cyrenenmergel bilde mit dem Elsheimer Meeressand ein

durchaus zusammengehoriges Ganze und miisse wie dieser zum
Mitteloligocan gezogen werden.

Ob die Elsheimer Fauna mittel- oder oberoligocan ist,

wage ich nicht zu entscheiden; dafi aber der echte Cyrenen-

mergel oberoligocan ist, glaube ich mit Bestimmtheit an-

nehmen zu diirfen. Seine Fauna besteht aus zweierlei Ele-

menten : 1. aus marinen Formen, die sich mehr oder weniger

dem Brackwasser anpassen konnten und norddeutschen
Charakter haben , und 2. aus marinen und Brackwasser-

formen, die auch im franz o sischen Oberoligocan vor-

handen sind.

Durch den Yergleich der Faunen bin ich zu der Ansicht

gelangt, da6 viele der erstgenannten marinen Formen haupt-

sachlich solche sind, die nicht nur im norddeutschen Mittel-

oligocan, sondern auch im Kasseler Oberoligocan auftreten.

Warum nun diese Formen gerade hier fiir Mitteloligocan

sprechen soUen, ist nicht einzusehen, da sie ja in gleicher

Weise im Oberoligocan auftreten. Solche Formen habe ich

aufgezahlt in den Verb. d. Naturhistor. Vereins d. preuB. Rheinl.

und "Westf. 67, 1910, S. 254.

Zweitens kommt die erwahnte wichtige Tatsache hinzu,

da6 der andere Teil der marinen Arten und namentlich die

Brackwasserformen zum groBen Teil dieselben sind, die u. a.

das franzosische Oberoligocan charakterisieren ; dazu gehoren

z. B. Potamides plicatus var. Galeotti^ Potamides Lamarcki,
Tympanotomus margaritaceus, Hydrobia Dubuissoni und
E. helicella, Cytherea incrassata^ Perna Sandbergeri, Avicula

stampinensis \ dazu kommen noch Murex conspicuus und
Bulla turgidida.
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Ich stelle danach den Cyrenenmergel in das Niveau der

Sande Yon Ormoy des Pariser Beckens und der Molasse de

TAgenais des franzosischen Siidwestens und der Kasseler

Meeressande (Chattien [FuCHs], Kasselien [DOLLFUs]) und
nicht in das Mitteloligocan.

Drittens ist zu berucksichtigen , dafi der Cyrenenmergel
die oberste Scbicht ist, die oligocane, und zwar anisodac-

tyle Anthracotherien- Arten geliefert hat*) (Anthracotherium
magnum und A. seckbacheme Kink.)-

Diese dreierlei Tatsachen macben es erforderlich, den
Cyrenenmergel als Yertreter des Oberoligocans anzuseben, und
zwar ist er ein Bindeglied zwiscben dem norddeutscben und
dem franzosiscben Oberoligocan, da er Merkmale beider in

sicb Yereinigt tragt. Was Herr Steuer fiir das mitteloligo-

cane Alter geltend macben kann, ist nur die angeblicbe Un-
zertrennbarkeit Yon den darunterliegenden (? mitteloligocanen)

Elsbeimer Meeresscbicbten.

Nacbdem nun Herr V. KoENEN den Cyrenenmergel eine

Stufe tiefer gestellt batte, blieb als Aquivalent des Ober-

oligocans eben nur der Ceritbienk alk iibrig. Dafiir scbien

zu sprecben, daB eine Anzabl Yon Fossilien des Cyrenen-

mergels in die (unteren) Ceritbienscbicbten iibergebt, so z. B.

Cyrena convexa, Cytherea incrassata^ Potamides Lamarcki u. a.

Das sind aber solcbe, die aucb in Siidwestfrankreicb in das

untermiocane Aquitanien binaufreicben. Icb stimme daber

Herrn Steuer nicbt bei, wenn er sie als beweisend fiir ein

oberoligocanes Alter anfiibrt. Solcbe iiberlebenden Formen
beweisen ebensowenig ein oligocanes wie ein miocanes Alter.

Zugleicb spracb aucb Herr V. KOENEN die Ansicbt aus,

die „ Ceritbiensande" der siidlicben Wetterau seien wobl ein

direktes Aquivalent des oberoligocanen Meeressandes Yon

Kassel.

Eine weitere Stiitze erbielt die Ansicbt Yom oligocanen

Alter des Ceritbienkalkes durcb den Yornebmlicb durcb

BOETTGER ausgefiibrten Vergleicb mit der aquitaniscben Stufe

des franzosiscben Siidwestens. Denn damals gait das dortige

Aquitanien eben nocb als „ Oberoligocan". Nocb zuletzt war

BOETTGEK der Ansicbt, da6 unser Ceritbienkalk dem „Ober-

^) Wenn Dollfus (Bull. soc. geol. de France, 4. serie, X, 1910)

sagt: „0n a trouve a Weisenau des ossements d\inihracotherium minus",

so liegt dem offenbar eine Verwechslung zugrunde. Ein solcher Fund
ist bis jetzt nocb nicht gemacht worden. Ausgeschlossen ist jedoch

nicht, daB er nocb gemacht wird, da A. minus ja aucb in den unter-

miocanen Schichten von Rott vorgekommen ist.
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oligocan von Bordeaux " ^) zeitlich unbedingt gleichzusetzen

aei. Nachdem nun dieses als Untermiocan wieder anerkannt

worden ist, ware es doch die logische Folge gewesen, daU

man auch den damit altersgleichen Cerithienkalk in diese

Stufe zuriickgestellt hatte, zumal man nicht einmal den Yer-

such gemacht hat, die friiher Yon Sandbekger und BOETTGER
(auf Grund eingehender Untersucliungen

! ) gezogene Parallele

mit dem Aquitanien zu widerlegen. Dafi man trotzdem den

Cerithienkalk im Oligocan belassen hat und sogar noch die

Hydrobienschichten in diese Stufe stellte, ist in Anbetracht

der Untersuchungen Sandbergers und BoETTGERs ganz und
gar nicht einzusehen, ganz abgesehen von den stratigraphischen

Yerhaltnissen im allgemeinen, die mich zuerst auf ein unter-

miocanes Alter des Cerithienkalkes gefiihrt hatten. Man wird

mir wohl die Berechtigung zuerkennen miissen, wenn ich der

Ansicht bin, daB die neuesten Altersbestimmungen in jeder

Beziehung unzureichend begriindet sind, und dai3 es nur von

Vorteil sein kann, sich kraftig dagegen zu wehren. Solange

eine umfassende Begriindung fehlt, bleibt man besser bei der

alt en Ansicht.

Um so mehr mu6 man das tun, als das Mainzer Tertiar

vielfach als Vergleichsobjekt zur Altersbestimmung herange-

zogen worden ist. Wenn also hier Fehler vorliegen, so

werden sie in immer weitere Gebiete hineingetragen oder sind

vielmehr bereits hineingetragen worden. Dafiir nur zwei Bei-

spiele: Erst vor kurzem stellte Fraas die schwabischen Ru-
gulosenkalke — von der richtigen Voraussetzung ausgehend,

dafi sie mit unseren Cerithienkalken gleichaltrig sind — in

das Oberoligocan, wahrend sie bisher als untermiocan gegolten

hatten. Auch die Baseler Tertiarbildungen wurden auf Grund
der V. KOENENschen Anderungen in der Klassifikation des

Mainzer Tertiars in ihrer Altersstellung abgeandert.

Durch die friihere Ansicht vom oligocanen Alter der aqui-

tanischen Stufe, durch die Anderungen in der Auffassung der

Mainzer Tertiarbildungen, durch die Anerkennung des franzo-

sischen Schemas ist eine erhebliche Verschiebung in der

regionalen Tertiiirstratigraphie eingetreten, die zu beseitigen

es vieler eingehender Untersuchungen bedarf.

^) BoETTGER bezeichnet das ,, Oberoligocan von Bordeaux" auch
als „Oberoligocan von Saucats". Damit meint er aber aquitanische
Schichten, deren Typ nach Dollfus im „vallon de Saucats" aufgestellt

worden ist. Der eigentliche Fundort „ Saucats" bezieht sich aber auf
BurdigaKen. Das kann Boettger unmoglich im Auge gehabt haben,
da er ja von einem „ Ob eroligocan von Saucats" spricht.
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Und nun noch einige Worte iiber das Alter der Dinotherien-

(Hipparion-)sande. Sandberger hatte sie als unterpliocan

hestimmt, eine Ansicht, fiir die sicli neuerdings ein stratigra-

phischer Beweis, d. i. der Zusammenhang mit den „Kieseloolith-

schottern" des Mederrheins, deren pliocanes Alter durch die

unmittelbare Yerknupfung mit marinem Pliocan in Holland

sichergestellt ist, finden lieB^).

Nichtsdestoweniger erklarte sie DOLLFUS zuerst fiirunter-

miocan; er sagt^): „Les sables d'Eppelsheim .... appartiennent

certainement d'apres leur faune au miocene inferieur, au Burdi-

galien." Unmittelbar darauf stellte sie DOLLFUS — „influence

par la presence de beaucoup d'especes du Miocene moyen, par

r indication de VAnthracotherium magnum qui y a ete signale

a tort — in das Mittelmiocan (Helvetien) und nun zuletzt

in das Obermiocan (Tortonien) (s. Resume sur les terrains ter-

tiaires de TAllemagne occidentale. Le Bassin de Mayence.

Bull. soc. geol. de France 1910, S. 623).

Bald nach dem Erscheinen der ersten DoLLFUSschen Arbeit

iiber die aquitanische Stufe sprach auch Herr Steuer die An-
sicht aus, daB ein pliocanes Alter fiir die Dinotheriensande

nicht richtig sei; man miisse ihnen ein ob ermiocanes , wenn
nicbt gar ein mittelmiocanes Alter zuschreiben, und zwar

stiitzte sich Herr Steuer dabei auf nicht naher bezeicbnete

„geologische Griinde". Das hatte doch zur Voraussetzung,

dai3 meine Parallelisierung mit den Kieseloolithschottern nicht

richtig sein konnte, oder aber man hatte auch die Kieseloolith-

schotter — wie das DoLLFUS tut — fiir miocan ansehen

miissen. Aber da weder das eine noch das andere auf Grund
zahlreicher Beobachtungen moglich ist, war ich sehr

interessiert, die „geologischen Griinde" des Herrn Steuer
kennen zu lernen. In diesem Yortrag stellte ich daher eine

diesbeziigliche Anfrage an Herrn SteuER, der dann in der

Diskussion antwortete, er wolle seine Griinde nicht voreilig

yeroffentlichen, da er sie erst noch durch weitere Aufnahmen
im MaBstab 1:25 000 yervoUstandigen miisse.

Wenn wir uns also an die Tatsachen halten wollen, miissen

wir eben nach wie Tor den Dinotherien- oder Hipparionsanden

ein altpliocanes Alter zuschreiben und wir freuen uns, darin

^) C. Mordziol: Die Kieseloolithe in den iinterpliocanen Dino-

theriensanden des Mainzer Beckens. Jahrb. d. PreuB. Geol. Landesanst.

fiir 1907, Bd. 28, S. 121—130. — C. Mordziol: Uber eine Verbindung
des Pliocans des Mainzer Beckens mit dem am Niederrhein. Ber. des

Niederrhein. Geol. Yer. in Yerh. d. Natarhist. Yer. Bonn 1907.

^) Essai sur I'etage aquitanien (s. o). S. 93.
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mit den Ergebnissen der sorgfaltigen palaontologischen For-

schungen SCHLOSSEKs in vollem Einklang zu stehen.

Zum SchluB noch eine Bemerkung: Nach der franzosischen

Auffassung soil Helix Ramondi eben sowie das Genus Anthra-

cotherium ausschlieBlich auf das Oligocan beschrankt sein.

Nach meinem Dafiirhalten yerfahrt man hierbei zu schematisch.
H. Ramondi cbarakterisiert m. E. sowobl das oberste Oligocan

als auch das tiefste Miocan.

Ebenso reicbt nach meinem Dafiirhalten das Genus Anthra-

cotheriiim als Microbunodoii minus eben noch ein wenig in

das tiefste Miocan hinein (s. Rott).

Besonders wertvoU zur Klarung dieser Verhaltnisse sind

die saugetierpalaontologischen Untersuchungen Steiilins.

Stehlin selbst ist jedoch beziiglich der Altersbestimmung

Anhanger der franzosischen Schule.

Wenn ich die stratigraphisch en und conchyliologischen

Tatsachen als ausreichenden Beweis fiir ein untermiocanes

Alter der oberen Schichten des Mainzer Tertiars bis zum
Beweise des Gegenteils anerkenne — was meine Uberzeugung

ist — so kann ich nicht umhin, der mit Weisenau alters-

gleichen Fauna Yon St.-Ger and-1 e-Puy ebenfalls ein unter-
miocanes Alter zuzuschreiben.

Auch hierin stimme ich mit SCHLOSSER iiberein, der z. B.

noch jiingst in der Neuauflage des ZiTTELschen Lehrbuchs

(II. Abt. Yertebrata) seinen Standpunkt klar zum Ausdruck

gebracht hat. Ich freue mich, daJ3 seine saugetierpalaon-
tologischen Ergebnisse mit meinen stratigraphischen und
conchyliologischen Anschauuugen iibereinstimmen, und
erblicke darin eine willkommene Stiitze fiir die Berechtigung

meiner Altersbestimmung der tertiaren Stufen des Mainzer

Beckens.

An der Diskussion beteiligen sich die Herren Steuer,

Oppenheim, Fliegel, Koert, Drevermann, Mordziol.

Herr PAUL OPPENHEIM erklart, er hatte es Yorge-

zogen, in dieser Frage, mit welcher er sich seit einiger Zeit,

angeregt durch die Publikationen YOn G.DOLLFUS^), eingehender

beschaftigt, hier noch nicht das Wort ergreifen zu brauchen.

Denn er ist weit entfernt, die Kenntnis der einschlagigen Ver-

^) Essai sur TEtage AquitaDien. Balletin des Services de la

Carte geologique de France XIX, 124 und Resume sur les Terrains

Tertiaires de TAllinagne occidentale, Paris 1909. B. S. G. F. (IV),

10, Paris 1910, S. 582 ff.
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haltnisse fiir so eindeutig und einwandfrei zu halten, wie dies

nach der Ansicht der beiden Vorredner der Fall zu sein scheint.

Als erschwerend tritt hier bei der Diskussion vor allem die Frage

der Nomenklatur hinzu, denn es lafit sich leicht nachweisen,

dafi in den meisten Fallen die Autoren unter den einzelnen

Unterabteilungen der Tertiargliederung verschiedene Begriffe

zusammengefaJ3t sehen wollen, daB z. B. das Oberoligocan des

einen nicht das des anderen ist, und in neuerer Zeit haben

selbst die bestimmter umgrenzten Namen der einzelnen Stufen

Mater-Eymars ihren Begriff und ihre Ausdebnung derartig

verandert, dafi auch hier nahere Erklarungen iiber das, was
der betreffende Autor mit diesem Namen bezeichnen will, meist

notwendig geworden sind. Dies trifft besonders fiir den Be-

griff Aquitanien zu, und man mufi bei dieser Gelegenheit her-

Yorheben, dafi die Diskussion iiber Wesen und Ausdehnung
dieser Stufe nicht, wie einer der Herren Yorredner behaup-

tete, auf Herrn DOLLFUS zuriickzufiihren ist, sondern auf

Theodor FuCHsO, und dafi die Kenntnis der, wenn auch

raumlich etwas beschrankten, so doch inhaltlich um so wich-

tigeren Veroffentlichung des letzteren doch weiter verbreitet

war, als dies DOLLFUS meint"). Ich habe diesen, wie erwahnt,

hochwichtigen Aufsatz von FuCHS in meinen eigenen Publika-

tionen wiederholt hervorgehoben^). Auch BlanCKENHORN hat

dies u. a. getan, und ich kann daher Herrn DoLLFUS nicht

zugeben, dafi diese Arbeit so stillschweigend abgetan gewesen

ware. Nun hat DOLLFUS zweifellos das grofie Verdienst, die

Frage des Aquitanien auf breiterer TJnterlage und mit grofierer

Kenntnis der Yerhaltnisse des westlichen Europa neu aufge-

worfen und erortert zu haben. Es diirfte indessen auch heute

kaum die Diskussion iiber diese Stufe mit der DOLLFUSschen
Arbeit erschopft sein. Abgesehen Yon einer Reihe Yon offen-

kundigen Unrichtigkeiten, die diese sowohl wie die dann folgende

iiber das Mainzer Becken enthalt, wie z. B. die ganzlich mifi-

Yerstandenen und irrefiihrenden Bemerkungen iiber das Tertiar

Yon Siebenbiirgen^), ist doch nur ein gewisser Teil der mog-

^) Tertiarfossilien aiis den kohlenfiihrenden Miocanablagerungen
der Umgegend von Krapina und Radoboj und iiber die Stellung der

sogenannten „Aquitanischen Stufe". Mitt, aus dem Jahrbuch der k.

ungarischen geologischen Austalt X, Budapest 1894, S. 163 ff.

2) a. a. 0. (Allemagne occidentale) S. 624: „dans une note ancienne
peu connue".

^) Vgl. besonders meinen Aufsatz iiber Fauna und Stellung der

Schioschichten. Diese Zeitschrift 55, 1903, S. 136.

a. a. 0. (Allemagne occidentale) S. 624.
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licherweise zum Aquitanien gehorenden Vorkommnisse heraage-

zogen und sind sowohl die Verhaltnisse in Italien wie am
nordlichen Alpenrande, in Ungarn und Siebenbiirgen kaum ge-

streift worden. Ohne jede Erorterung blieb die YOn mir in

meinem Aufsatze uber die Stellung der Schichten von Schio

^ufgeworfene Frage^), ob es sich nicht yielleicht doch fiir die

aquitanische und chattiscbe Stufe um zwei verschiedene Facies

handeln konnte, derart etwa, daB im Norden Europas und

in den mit den nordlicheren Meeren in Beziehung stehenden

Gebieten noch die oligocane Fauna fortdauern konnte, wahrend

gleicbzeitig vom Westen her der Einbruch der neogenen Senegal-

fauna erfolgte. Es konnte dadurch fiir die nordlicheren Bereiche

ein hoheres Alter Yorgetauscht werden, wahrend in Wirklich-

keit hier nur die ungestorte Fortdauer alter, durch Einwanderung

nicht unterbrochener Verhaltnisse den oligocanen Habitus herYor-

rufen wiirde. Derartige Verhaltnisse sind ja haufig an der Grenze

Yerschiedener Abschnitte der Erdgeschichte zu beobachten, und
stets hat der Teil das modernere Geprage, wo die marine

Transgression zuerst einsetzt. Ich mochte meinen, daB sich so

z. B. die Tithonfrage erklart, nur daB sich hier umgekehrt die

Einwanderung zuerst auf der nordlicheren Seite Yollzog. In

jedem Falle spielen die neuen groBeren Verschiebungen zwischen

Land und Wasser und die umgestaltend wirkenden Einwan-

derungen neuer Formen bei diesen Fragen eine groBere Rolle

als die langsame TJmformung der Fauna in dem gewohnten

Milieu, und in keiner Periode ist dies wohl klarer als wahrend

des Tertiars, wo durchgreifende Veranderungen des stationaren

BeYolkerung doch nur recht selten und meist in Binnenbecken

beobachtet wurden, wahrend umgekehrt plotzlich ein nur durch

Einwanderung zu erklarendes Gefolge neuer Formen erscheint,

deren Geprage mit Recht in Zusammenhang gebracht worden
ist mit der jetzigen BcYolkerung der groBen Meeresteile, wie

denn dieser Gesichtspunkt gerade Yon DOLLFUS in Yerschie-

denen seiner so bedeutsamen Publikationen mit bewunderns-

werter Klarheit herYorgehoben ist^). Ich glaube also, daB

diese Moglichkeit, daB Aquitanien und chattische Stufe sich

trotz ihrer auffallenden faunistischen Verschiedenheit dennoch

zeitlich entsprechen konnten, bei der weiteren Vertiefung der

Frage nicht auBer acht gelassen werden darf, wie ich bereits

0 a. a. 0. S. 208.
''') Vgl. besonders; Une coquille remarquable des Faluns de

I'Anjou Melongena cornuia Agassiz sp. {Pyrula). Bull, de la Soc. d'Etudes
scientifiques d'Angers 1887.
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fruher in meiner vielleicht bei diesem Gegenstand mehr zu

beriicksichtigenden Arbeit iiber die Scbicbteii yod Schio aus-

gefiihrt habe. Rein formell betrachtet miifite natiirlich dem
Oberoligocan, wenn es sich zeitlich als verscbieden von der

aquitanischen Stufe als deren Vorlaufer wirklich herausstellen

soUte, der von FuCHS bereits 1894 vorgescblagene Namen
cbattische Stufe verbleiben, denn ich vermag nicht einzusehen,

weshalb der von DOLLFUS gewahlte Name Kasselien „von

leicbterem Verstandnis" sein sollte^). Derjenige, welcher den

Namen der Chatten, nacb welcben FuCHS doch ganz augen-

scheinlich seinen Ausdruck gepragt hat — das „croyons-nous"

bei DoLLFUS verstehe ich nicht recht — und dessen Be-

deutung und Geschichte jedes Konversationslexikon enthalt,

nicht kennen sollte, diirfte anch in der Geographic voraus-

sichtlich nicht stark genug sein, um den Namen und die Lage
der Stadt Kassel zu kennen, oder vielmehr bin ich davon

iiberzeugt, daB unter den Fachgenossen aller Nationen beide

Namen gleich gelaufig sein diirften. Ich sehe ganz davon ab, dafi

bei dem Ausdruck Kasselien eine Yerwechselung mit der nord-

franzosischen Stadt Cassel, einem bekannten Fundpunkte des

nordfranzosischen Grobkalkes, nicht ganz ausgeschlossen sein

konnte.

Was die Stellung der oberen Schichten im Mainzer Becken

nun anlangt, so mu6 diese friiher so viel umstrittene Frage, bei

deren Beantwortung die kompetentesten Beurteiler fortdauernd

geschwankt haben, nochmals einem sehr eingehenden Studium

unterworfen werden, bei welchem neben der Beriicksichtigung

aller stratigraphischen und faunistischen Elemente auch die

"Wirbeltierfauna nicht in letzter Linie mitheranzuziehen ist.

Mit Sicherheit beantwortet ist diese Frage weder nach der

einen noch nach der anderen Richtung hin, wahrend die lokalen

Horizonte selbst im Mainzer Becken bereits seit langem im

wesentlichen unumstoBlich feststehen, so da6 auch vielleicht

hinsichtlich der geologischen Karte eine Verwendung der Lokal-

namen ohne Fixierung der allgemeinen Beziehungen vorzuziehen

sein wiirde. Jedenfalls ist die Zugehorigkeit des gesamten

oberen Komplexes zum Oligocan noch durchaus nicht bewiesen,

wenn sie auch an sich keine Unmoglichkeit darstellt. Ich

glaube allerdings personlich, daB die Cerithienschichten mit

0 DoLLFUS in B. S. G. F. (lY), 10, 1910, S. 624-625: „mais
Botre nom plus moderne reste d'une intelligence plus facile et plus

precise et nous croyons qu'il y aurait interet a le maintenir de

preference".
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dem Landschnecken-Kalke aller Wahrscheinlichkeit nach noch

dem oberen Oligocan angehoren diirften, da die marinen Forrnen

dieser Bildung im wesentlichen doch die gleichen der friiheren

Horizonte sind, und da wir bei dem starken Zuriickweichen

des Meeres nach Norden bin wahrend des unteren Miocans und

bei der andererseits Yorhandenen starken Transgression des

norddeutschen Oberoligocans uns weit eber ibre Anwesenbeit

als Reste der letzteren erklaren konnen. Andererseits bat die

Flora und Fauna der Hydrobienscbicbten doch scbon ein sebr

modernes Geprage und diirfte daber wabrscbeinlicb wobl scbon

dem Miocan angeboren. Die Grenze zwiscben Oligocan und
Miocan diirfte bier wobl ebenso scbwer zu zieben sein wie

in anderen Fallen, wo sie liickenlos Yerlauft. Von einer scharfen

Trennung beider Perioden, wie sie von den Yorrednern betont

wurde, kann wobl nur in den seltensten Fallen die Rede
sein, jedenfalls aber nie dort, wo, wie bier, eine liickenlose

Entwicklung vorwaltet.

Wenn somit die Altersfrage der oberen Scbicbten im

Mainzer Tertiar nacb Ansicbt des Redners nocb eingebender

Vorarbeiten bedarf, um eine allseits befriedigende Losung zu

finden, so scbeinen die Yerbaltuisse nicbt so zu liegen bin-

sicbtlicb der jiingsten Tertiarbildungen unseres Gebietes. Die

Saugetierfauna der Sande von Eppelsbeim, die im wesentlicben

durcb Hipparion gracile cbarakterisiert wird, findet ibre Analoga

an so vielen stratigrapbiscb woblcbarakterisierten Punkten

unseres Planeten, daB iiber den Ort, wo sie in der Scbicbten-

reibe einzuscbieben ist, wobl kaum ein Zweifel obwalten diirfte.

Die Verbaltnisse im Rbonetal im siidlicben Frankreicb zeigen

zur Evidenz, da6 sie jiinger ist als das marine Tortonien, und
da6 sie daber im wesentlicben der pontiscben Stufe angeboren

diirfte. Es liegt also wobl sicber ein bedeutender zeitlicber

Zwiscbenraum zwiscben den Hydrobienkalken und diesen Eppels-

beimer Sanden. Icb begreife also nicbt, wie DOLLFUS diese

Sande in seinem Aufsatze iiber das Aquitanien dem Burdigalien,

also sebr tiefen Miocanscbicbten, zuweisen will'). Es miiBte

denn die Erklarung darin liegen, dai3 er Hipparion sicber

unricbtig scbon aus den Ceritbienscbicbten angibt^), also aus

einer Periode, wo dieser Vorlaiifer unseres beutigen Pferdes,

soweit die Palaontologie der Saugetiere iiberbaupt ernstbaft

1) a. a. 0. S. 93: „Les sables d'Eppelsheim a Dinotherium ra.vment
en dicordance toute la serie calcaire, ils appartiennent certainemcnt
d'apres leur fauna au miocene inferieur, au Burdigalien."

2) Ebendort auf gleicher Seite.
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zu nehmen ist, gar nicht existiert haben kann. In dem zweiten

Aufsatze hat DOLLFUS die Sande Yon Eppelsheim in das Tor-

tonien gestellt und sie fiir ein wenig alter als Pikermi erklart^).

Er stiitzt sich dabei auf das Vorhandensein Ton Dryopithecus

und den letzten Amphicyonen, Bestimmungen, deren Richtigkeit

nachzupriifen ich augenblicklich nicht in der Lage bin. Jeden-

falls ist mir nicht bekannt, daB Hipparion bisher unterhalb

der pontischen Stufe nachgewiesen wurde. Ob man die letztere

noch dem Miocan oder schon dem Pliocan zuweisen soli, ist

eine oft und zumal von Neumayr^) eingehender diskutierte

Frage. Es verdient jedenfalls bemerkt zu werden, da6 die

Verhaltnisse in Griechenland und Kleinasien dafiir sprechen

wiirden, den Schichten mit Hipparion ein yerhaltnismafiig

jugendliches Alter zuzuweisen und sie schon dem Pliocan

anzugliedern^).

Herr G. FLIEGEL bemerkt im AnschluU an den Yortrag

des Herrn C. MORDZIOL das Folgende:

Die Frage nach der Lage der Oligocan-Miocan-Grenze
im Ma Inzer Beck en kann heut als endgiiltig gelost wohl

noch nicht angesehen werden. Es muB bezweifelt werden, ob eine

rein palaontologische Methode bei der besonderen faziellen

Entwicklung der Schichtenfolge im Mainzer Becken geeignet

ist, hier die Entscheidung zu bringen, Jedenfalls wird der

von Herrn MORDZIOL und vor ihm von G. Steinmann ein-

geschlagene Weg, das Mainzer Becken- Tertiar zu dem des

Niederrheinischen Tieflandes in Parallele zu bringen, zur end-

giiltigen Losung der Frage beitragen konnen.

Denn hier, in verhaltnismaBig geringer raumlicher Ent-

fernung vom Mainzer Becken, ist eine klare tertiare Schicht-

folge vorhanden. Ich darf daran erinnern*), dafi der unter-

miocane Hauptbraunkohlenhorizont des Niederrheinischen Tief-

landes das marine Ober- Oligocan in einwandfreien Profilen

iiberlagert, und da6 er auBerhalb des Verbreitungsgebietes des

marinen Ober - Oligocan s von den am Mittelrhein weit nach

In B. S. G. F. (IV), 10, S. 623.

2) Vgl. z. B. Erdgeschichte II, S. 526— 527. — Uber den geolo-

gischen Ban der Insel Kos und iiber die Gliedemng der jungtertiaren

BinnenablageruDgen des Archipels. Denkschr. der K. Akad. der Wissensch.

Math. -Nat. Kl. XL, Wien 1879.

^) Vgl. dariiber meine Ausfiihrungen in dieser Zeitschr. 58,

1906, S. 116 £f.

^) G. Fliegel: Die miocane Braunkohlenformation am Nieder-

rhein. Abhandl. Geolog. Landesanstalt, N. F. 61, Berlin 1910.
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Sliden verfolgten Quarzkiesen der Vallendarer Stufe, die man
demnach als Ober- Oligocan wird ansprechen miissen, unter-

lagert wird. Dabei kann hinsichtlicli der stratigraphischen

Stellung der Fauna von Rott kein Zweifel sein, daB sie gleicb

an der Basis ^) des untermiocanen Hauptbraunkohlenborizonts

auftritt.

1st die Yon mir am Niederrhein wahrend der letzten

Jahre gewonnene Anschauung vom oberoligocanen Alter der

Vallendarer Stufe richtig , so wiirden die Ceritbienschicbten,

wenigstens in ibren tieferen Partieen wobl docb nocb Ober-

oligocan, die jiingeren Scbicbten aber Miocan sein, Wir kamen
dann der VON KOENENscben Gliederung etwas naber und

miifiten uns damit zufrieden geben, daB eine natiirlicbe

Oligocan - Miocan -Grenze im Mainzer Becken nicbt bestebt.

Was die Stellung der Eppelsbeimer Sande des

Mainzer Beck ens betrifft, so kann dem zuerst Yon Herrn

DOLLFUS gemacbten Versucb, sie ins Miocan zu versetzen,

nicbt beigestimmt werden, wenn aucb bier Herr Steuer,

allerdings unter mancbem Yorbebalt, dafiir eingetreten ist.

Aucb fiir die stratigrapbiscbe Stellung dieser Scbicbten

scbeint mir — in IJbereinstimmung mit C. MORDZIOL — ein

Blick auf die entsprecbenden Scbicbten des Niederrbeiniscben

Tieflandes von entscbeidender Bedeutung zu sein: Die Eppels-

beimer Sande zeigen in ibrer petrograpbiscben Bescbaffenbeit

weitgebende Abnlicbkeit mit den Kieseloolitbscbicbten des

Niederrbeins. Nacbdem E. Kaiser diese letzteren dem Rbein-

tale entlang slidlicb bis Koblenz nacbgewiesen und Herr

MORDZIOL das verbindende Glied zwiscben ibnen und den

Eppelsbeimer Sanden des Mainzer Beckens in der Gegend von

St. Goar aufgefunden bat, stebt m. E. fest, daB die Dinotberien-

sande stratigrapbiscb den Kieseloolitbscbicbten des Nieder-

rbeiniscben Tieflandes entsprecben. Man wird also die Eppels-

beimer Sande nur dann ins Miocan versetzen diirfen, wenn es

gelingt, das bisber angenommene pliocane Alter der Kiesel-

oolitbscbicbten zu widerlegen.

In dieser Hinsicbt kann icb es mir versagen, auf alle

die Grlinde von neuem einzugeben, die das pliOcane Alter

der Kieseloolitbscbicbten mebr oder minder wabrscbeinlicb

gemacbt baben.

Der wicbtigsten einer, der von C. MORDZIOL erbracbte

Nacbweis der Zusammengeborigkeit von Dinotberien- und Kiesel-

^) Auf die abweicbende Meinung von W. Kranz (Diese Zeitscbr.

1911, Monatsber. S. 233) komme ich demnachst zuriick.
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oolithschicbten, mu6 heut freilich, wo ja gerade das pliocane

Alter der ersteren bestritten wird, aus der Erorterung aus-

scheiden. Desto wichtiger ist aber unter diesen Umstanden
die Tatsache, da6 die Kieseloolithschichten im Niederrheinischen

Tiefiande , wie ich neuerdings beobachten konnte und hier

in Kiirze mitteilen mochte, ahnlich wie in den Niederlanden^)

zweifellos marines Piiocan iiberlagern:

In einer Yon mir beantragten Bolirung der Geologischen

Landesanstalt Berlin ist in Niitterden bei Kleve, also im
Niederrheinischen Tiefiande, unter 41m Diluvium und 27 m
weifiem Quarzsand der Kieseloolithschichten mariner Griinsand

erbohrt worden. Meine Vermutung, daB die darin aufgefundene

Fauna piiocan sei, wurde Yon Herrn Prof. OPPENHEIM, der

die Bearbeitung freundlichst iibernommen hat, Yollauf bestatigt.

Urn der hieriiber beYorstehenden Veroffentlichung nicht Yorzu-

greifen, beschranke ich mich aus diesem erst en Nachweis
Yon marinem Piiocan auf deutschem Boden auf die

Schlufifolgerung, da6 die Kieseloolithschichten im nordlichen

Niederrheinischen Tiefiande jungpliocanes Alter haben. Weiter

im Siiden, in der Niederrheinischen Bucht, sind sie nach ihrei-

Flora^) altpliocan, indem dem marinen Piiocan des Nordens

im Siiden fluYiatile Aufschiittungen entsprechen, wie das YOn

P. Tesch^) angenommen wird. Aufschliisse , die das letztere

beweisen — eine Wechsellagerung unterpliocaoer Meeres-

sande mit Kieseloolithschichten — sind freilich noch nicht

gemacht worden. Keinesfalls aber haben wir bisher einen

Anhalt dafiir, da6 die Kieseloolithschichten im Siiden bis ins

Miocan hinabreichen konnten. Das ist u. a. auch deshalb sehr

unwahrscheinlich. well dann der Rhein in der ganzen Pliocan-

zeit im Kheinischen Schiefergebirge keine andere Arbeit als

den verhaltnismaBig geringen Erosionseinschnitt Yon der

Kieseloolith- bis zur altesten Diluvialterrasse geleistet hatte.

Diese am Niederrhein gewonnenen Tatsachen miissen bei

der Beurteilung der stratigraphischen Stellung der Dinotherien-

sande des Mainzer Beckens mitberiicksichtigt werden und
machen es m. E. nach unserer jetzigen Kenntnis unmoglich,
Yon dem bisher angenommenen pliocanen Alter der
Eppelsheimer Sande abzugehen.

^) P. TeSCh: „Der niederlandische Boden und die Ablagerungen
des Rheines und der Maas in der jiingeren Tertiar- und alteren Diluvial-

zeit." 1908.

G. Fliegel und J. Stoller: Jungtertiare und altdiluviale

pflanzenfiihrende Ablagerungen im Niederrheingebiet. Jahrb. Geol.

Landesanst. Berlin 31, 1, S. 227, 1910.
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Hierauf tritt eine Pause von etwa Stunde ein.

Danach halt Herr FiSCHER- Frankfurt a. M. einen Vor-

trag uber die obersten Hydrobienschiclaten im Mainzer
Becken,

An der Diskussion beteiligen sich die Herren OPPENHEIM
und MORDZIOL.

Im AnschluB an die Vorlegungen des Herrn FiSCHER
bemerkt Herr OPPENHEIM, daB ihm abnliche Formen wie

die bier im Original wie in vergroBerten Licbtbildern vor-

gefiibrten aus dem Oligocan nicbt bekannt seien, daB diese

dagegen, zumal die Prosotbenien, lebbaft an neogene Vor-

kommnisse Ton Dalmatien und Kleinasien erinnerten. —

Hieran scblieBt sicb an der Yortrag des Herrn F. HERR-
MANN-Marburg liber Ksilkiges Unterdevon von b5hniischer

Facies (Hercyn) im Rheinischen Schiefergebirge.

Im Jabre 1906 wurden von E. KaysER^ in der Jabres-

versammlung der Heutscben Geologiscben Gesellscbaft in Koblenz

Versteinerungen aus der bercyniscben Kalkgrauwacke von

Hermersbausen bei Marburg vorgelegt. Diese Grauwacke ent-

spricbt durcbaus der bekannten Erbslocbgrauwacke des Keller-

waldes und entbalt, abgeseben von einigen ortlicben Ab-
weicbungen der Fauna, dieselben Versteinerungen.

Seitdem ist es gelungen, bercyniscbe Gesteine aucb weiter

ostlicb von diesem ersten Fundort an mebreren Punkten nacb-

zuweisen, so daB jetzt ein etwa 3 km langer, allerdings mehr-

facb unterbrocbener und verworfener Zug bercyniscber Gesteine

zwiscben Marburg und Hermersbausen bekannt ist. Die ost-

licbsten Vorkommen steben etwa 1 km westlicb der Damm-
Miible an einem neuen Forstwege an und zeigen eine abnlicbe

Mannigfaltigkeit in ibrer petrograpbiscben und faunistiscben

Ausbildung wie die durcb A. DencKMANNs^) Untersucbungen

bekannt gewordenen Hercyngesteine des Steinborns bei Scbonau

im Kellerwald. Wabrend aber am Steinborn die Erbslocb-

grauwacke zu feblen scbeint, tritt sie bier in Verbindung mit

den andern Hercyn gesteinen auf, obne daB es jedocb bisber

moglicb war, ibre Stellung innerbalb der Scbicbtenfolge in

befriedigender Weise festzustellen.

1) Diese Zeitschr. 68, Monatsber. S. 213.

2) Jahrb. d. K. Pr. Geo!. Landesanst. 1899.

31
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Von den iibrigen an der Damm-Miihle auftretenden

Schichtengliedern des Hercyn lassen sich zwei den von

A. DencKMANN unterschiedenen Yollstandig Yergleichen. Es
ist in erster Linie ein sehr unreiner Kalk mit der typischen

Fauna des bohmischen F2, der mit Sicherheit dem „unreinen

Kalk mit RJiynchonella prmceps'^ A. Denckmanns entspricht.

AuBer dieser leitenden Rhynchonella fiilirt der Kalk von der

Damm-Miihle noch zahlreiche andere bohmisclie Brachiopoden

und Trilobiten, von denen hier vorlaufig nur Spirifer togatus

Barr., Pentamerus Sieberi v. BUCH, Cyphaspis 'hydrocephala

Barr. und Dalmanites tuberculatus A. ROM. = Odontochile

spinifera Barr. genannt seien. Im ganzen diirfte bis jetzt

eine Fauna von etwa 20 bestimmbaren Formen aus diesem

Kalke vorliegen.

Entsprecbend den Angaben DencKMANNs zeigen auch an

der Damm-Miihle die Kalke die Neigung, nach oben in reinere

kornige Kalke mit Brachiopoden und Zweischalern (Cono-

cardimn) iiberzugehen. Bemerkenswert ist hier das Auftreten

von Capuliden. Anscheinend iiber den kornigen Kalken liegend,

folgt ein flasriger, fast versteinerungsleerer Kalk, der petro-

graphisch dem Schonauer Kalk A. DenCKMANNs entspricht.

Gleich diesem fiihrt er Reste eines Goniatiten, der moglicher-

weise mit Agoniatites fecundus Barr. identisch ist.

Sichere Aquivalente der Tentaculitenknollenkalke, die im
Kellerwalde das Liegende der hercynischen Schichtenfolge

bilden, sowie der hangenden Dalmanitenschiefer haben sich

bisher nicht nachweisen lassen. Allerdings tritt im schein-
baren Liegenden auch an der Damm-Miihle ein Tentaculiten-

knoUenkalk auf, der sogar Goniatiten fiihrt, wie dies von den

Tentaculitenknollenkalken des Steinhorns angegeben wird, je-

doch lieB sich die Gleichheit beider KnoUenkalke bisher nicht

sicher nachweisen.

Die Analogic mit den Yerhaltnissen am Steinhorn wird

noch dadurch erhoht, daB auch an der Damm-Miihle im

Liegenden des Hercyn sicher obersilurische Gesteine auftreten,

die aus einem Wechsel von Schiefern, Grauwacken und Kalken

(petrographisch genau dem Densberger Kalk A. Denckmanns
entsprechend) bestehen und offenbar den Urfer Schichten aD-

gehoren. Diesen Schichten ist wahrscheinlich auch das Gestein

eiugelagert, in dem der Vortragende ^) seinerzeit Monograptus
nachgewiesen hat. Normales Unterdevon (Michelbacher Schichten),

wie es am Steinhorn die hercynische Schichtenfolge iiberlagert.

') Sitz.-Ber. Ges. z. Bef. d. ges. Naturw. Marburg 1908, Nr. 5.
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hat sich an der Damm-Miilile bisher nicht gefunden, vielmehr

scheint das Hangendste von der kalkigen Erbslochgrauwacke

gebildet zu werden.

In die Diskussion greifen ein Herr MORDZIOL und der

Vortragende.

Als Vorsitzender fiir die dritte Sitzung wird Herr Klemm
gewahlt.

SchluB der Sitzung urn 12 Uhr.

Protokoll der wissenschaftlichen Sitzung vom
12. August 1911.

Beginn: 9 Uhr 20 Min.

Herr G. Klemm eroffnet die Sitzung und erteilt den

Herren LepsIUS, Schottler und WOLFF das Wort zu geschaft-

lichen Mitteilungen.

Hierzu sprechen die Herren Oppenheim, Weise, LepsIUS
und Rauff.

Herr F.DREVERMANN spricht iiber einen Schimpansen-
schadel aus der Hohle von Steinau, Kreis Schliichtern.

Der Schadel ist kiinstlich „fossil" gemacht und in die

Hohle praktiziert worden; er wiirde iiberhaupt keine Erwahnung
verdienen, wenn er nicht in der Literatur als „fossiler Schim-

panse" bereits publiziert worden ware^).

Hie Ausgrabungen in der Hohle haben keine fossilen

Tierreste geliefert, dagegen eine sehr groBe Zahl von Haustier-,

besonders Hunderesten, deren Bearbeitung Dr. HlLZHEIMER-
Stuttgart iibernomnien hat.

^) Die Abstammungslehre. 12 gemeinverstandliche Vortrage usw.
Jena, GuSTAV FisCHER, 1911. S. 415.

31*
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Ferner gibt Herr LEPSIUS eine Erklarung ab iiber seine

geologische Karte von Deutschland.

Herr LepsIUS Yerteidigt sich gegen die Anfragen, welche

ihm ofters von Kollegen gemacbt wurden, warum Yon seiner

geologischen Karte des Deutschen Reiches noch keine neue

Auflage erscbienen sei. Er antwortet darauf, da6 er wieder-

bolt dem Verleger Herrn JUSTUS PERTHES in Gotha vorge-

scblagen babe, eine neue Auflage zu drucken, daiJ aber bisber

der Verleger wegen der boben Kosten eines Neudruckes der

27 Kartenblatter nocb nicbt eingewilligt babe. Herr JUSTUS
Perthes wollte auch zunacbst die topograpbiscbe Grundlage

der Karte im Siidosten auf osterreicbiscbem Boden berstellen

lassen, damit sicb die Karte dort besser abrundet. —

Herr G. KLEMM spracb : Ober die genetischen Ver-
haltnisse der Tessiner Alpen.

DaB die Tessiner Alpen sicb in der Hauptsacbe aus

metamorpben Sedimenten und aus granitiscben Gesteinen auf-

bauen, darin stimmen die meisten Beobacbter iiberein. Aber
uber die Yerbands- und Altersverbaltnisse dieser beiden Ge-

steinsgruppen geben die Ansicbten nocb stark auseinander; und
zwar neigen die meisten der Ansicbt zu, die granitiscben Gesteine

seien alter als die metamorpben Sedimente, welcbe dem-
nach nicbt durcb jene umgewandelt sein konnten, wabrend icb

den Granit fiir jiinger als die Sedimente und diese fiir

kontaktmetamorpb balte.

Zur Bekraftigung dieser Anscbauung fiibre icb Ibnen im

Licbtbilde einige interessante Belegstiicke vor, welcbe geeignet

sind, die genetiscben Verbaltnisse der Tessiner Sedimente und
Granite aufzuklaren.

Die „Tremolaserie" bei Airolo bestebt aus vier durcb

Dolomit- und Gipslager getrennten Gruppen sedimentarer Ge-

steine. Zuunterst sind Ampbibolite, Glimmerscbieferundunterge-

ordnete Quarzitscbiefer. tjber dem ersten Gips- und Dolomitlager

folgen Granatglimmerscbiefer, iiber dem zweiten Kalkpbyllite,

die mit Granatglimmerscbiefern und mit Zoisitpbyllit wecbsel-

lagern. Die Zoisitpbyllite fiihren bisweilen (NufenenpaB

etc.) jurassiscbe Belemniten. Uber dem dritten Dolomit-

lager folgt die macbtige Scbicbtenreibe der Hornblendegarben-

scbiefer („Gbenopodite"), Ampbibolite und der „Soresciagneise".

Alle diese Ablagerungen sind untereinander durcb ganz all-

mabliche Ubergange verbunden. Sie bilden keine Mulde (die
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sog. „Bedrettomulde"), da kein Glied der Schichtenreihe zweimal

wiederkehrt, und es ist eben wegen der ganz allmahlichen

tibergange zwischen den einzelnen Schichten die Moglichkeit

einer Uberschiebung Yollig ausgescblossen. In diesen Horn-

blendegarbenschiefern nun kommen — entgegen meiner friilieren

Annahme — echte Aplitgange sehr haufig Yor. Die beiden

im Bilde vorgefiibrten Yorkommen zeigen in deutlicbster Weise

eine Injektion der Sedimente und eine baufige Resorption

derselben in der Nabe der granitiscben Adern. Man kann den

ganzen Komplex der Hornblendegarbenscbiefer, den C. SCHMIDT
nacb personlicber Mitteilung als metamorpbosierte obere Trias

ansiebt, als durcbaus durcbtrankt mit granitiscbem
Magma bezeicbnen. Auf Scbnitten quer zu den Struktur-

flacben der Garbenscbiefer siebt man deutlicb — wie die

vorgefiibrten Licbtbilder zeigen — , daB die Hornblendegarben

nicbt nur auf den Scbicbtflacben liegen, sondern dieselben

nacb alien Ricbtungen bin durcbkreuzen. Eine solcbe
Struktur ist vollig unvereinbar mit der Annabme
YOn „Dynamometamorpbose" jener Sedimente. Denn
iiberall da, wo Krystallisationsvorgange unter der Einwirkung

€ines Druckes Yor sicb geben, ordnen sicb die in der

Ausscbeidung begriffenen Krystalle genau parallel an. Dies

siebt man sebr deutlicb an den unter Druck auskrystallisierten

Gangen Yon Aplit oder Granitporpbyr, die entweder durcb ibre

ganze Masse oder nur an den Salbandern deutlicbe Fluidal-

struktur zeigen. Diese wird berYorgebracbt durcb streng

parallele Anordnung der Glimmerblatter, Hornblenden, Feld-

spate und Quarze, die stets in der Ricbtung der Fluidalstruktur

liegen. Die Teilnebmer an den Exkursionen in den krystallinen

Odenwald baben sicb an einer ganzen Anzabl solcber Gange
im AufscbluB daYon iiberzeugen konnen, daB die Fluidalstruktur

genau parallel zum Salband Yerlauft und iiberall da, wo solcbe

Gange Apopbysen bilden, ibre Ricbtung entsprecbend jenen

Apophysen Yerandert, so daB man feststellen kann, daB die Aus-

krystallisation jener Gange unzweifelbaft unter dem EinfluB des

Druckes erfolgte, der wabrend ibrer Injektion und wabrend
ibrer Erstarrung berrscbte. "Wenn die Garbenscbiefer ibre

krystalline Bescbaffenbeit nicbt kontaktmetamorpber Umwand-
lung Yerdankten, sondern der Einwirkung des Gebirgsdruckes,

dann miiBten die „porpbyroblastiscben" Hornblenden usw. genau

parallel angeordnet sein, wabrend sie docb, wie die Yorge-

fiibrten Bilder zeigen, das Gestein nacb alien Ricbtungen bin

durcbspicken so wie die Gbiastolitbe einen Cbiastolitbscbiefer.

Ganz dieselbe Anordnung zeigen aucb die Tremolite in dem
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bekannten Dolomit vom Campolungopasse. Hier finden sich

auch Schichten, die ganz erfiillt sind von kugeligen, radial-

strahligen Tr emolitkonkretionen . Eine solche Anord-

nung der Gemengteile ist nur denkbar in einem Gestein, das

ohne gleichzeitige Druckwirkungen auskrystallisierte, daher sind

solche Strukturformen charakteristisch fiir kontaktmetamorphe

Gesteine, bei denen alles darauf hindeutet, dafi sie auskrystalli-

sierten, nachdem die Gebirgsbewegungen, welche sie an ihre

Stelle brachten, aufgehort batten.

Am Siidrande des Tessiner Granitmassivs tritt der

„ Ampbibolitzug von Jvrea" auf, dessen Scbichten vom Granit

in der mannigfaltigsten und innigsten Weise injiziert worden
sind. Beziiglicb dieser Gesteine babe ich Grubenmann gegen-

iiber (vgl. diese Monatsberichte 1911, No. 3) zu bemerken,

da6 ich bei ihrer Besprechung ausdriicklicb die Zusammen-
setzung jenes Scbicbtensystems aus Glimmerschiefern, Am-
phiboliten, Calcitglimmerscbiefern usw. hervorgeboben babe.

(Sitzungsber. Kgl. Preufi. Akad. d. W., matb.-pbys. Kl., 1906,

S. 430 ff.)

Die Tessiner Granite baben zum groBen Teil eine sebr

deutlicbe Fluidalstruktur, die von den meisten Autoren als

„dynamometamorpb" angeseben wird. Ich babe schon friiher

in meinen Berichten darauf hingewiesen, daB die Art und
Weise, wie die Biotitblattchen des Granites die Quarze und
Feldspate durchwachsen, dartut, da6 die parallele AnOrdnung
der Glimmerblattchen vor der Auskrystallisierung der
hellen Gemengteile vorhanden gewesen sein muB. Es

miissen also die Bewegungen, welche jene parallele Anord-

nung bewirkten, sich vollzogen haben, als der Granit noch

die Beschaffenheit eines zahen Teiges hatte. Als Ursache

jener Struktur sehe ich ganz lokale Bewegungen an. z. B. das

Einsinken von Schollen des Schiefermantels in das granitische

Magma. Die primare Entstehung der Parallelstruktur jener

Granite geht aber auch aus dem Verhalten der Aplite hervor.

Diese zeigen namlich nicht selten eine deutlicbe Bande-
rung parallel zum Salband. Da nun die Aplite oft quer

zur Parallelstruktur des Hauptgranites verlaufen, so verlauft

auch die Parallelstruktur solcher gebanderter Aplite quer zu

der des Hauptgranites. Letztere muB also bereits vor der

Injektion der Aplite vorhanden gewesen sein, und da die

innige Verwachsung von Aplit und Hauptgranit darauf hinweist,

daB erstere noch vor volliger Erkaltung des letzteren injiziert

worden sind, so geht hieraus die Urspriinglichkeit der Parallel-

struktur des letzteren hervor.
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Die Teilnehmer an den Odenwaldexkursionen haben mehr-

fach Gelegenheit gehabt, den Gegensatz YOn kataklastischen —
nach ihrerErstarrungdurch Gebirgsdruck beeinfluBten — Graniten

und solchen mit primarer Parallelstruktur zu beobachten. Dieser

Gegensatz auBert sich auBer in der bochst ungleichmaBigen

Struktur der ersteren, bei der stark gequetschte Partien mit

wenig oder garnicbt gequetschten bunt abwechseln, iiberall in

einer tiefgreifenden Zersetzung und Verwitterung der kata-

klastischen Granite. Wer das Tessintal durcbwandert, der wird

aber iiberall den Granit in aufierordentlich frischem Erhaltungs-

zustande antreffen und wenig zerkliiftet. Es feblen zwar Rutscb-

flacben nicht vollig, aber diese spielen nur eine so ganz
untergeordnete Rolle, da6 niemand sie fiir die Entstehung

der Parallelstruktur des Tessiner Granites verantwortlicb macben
sollte. Die Entstehung jener Rutschflachen lafit sich wohl darauf

zuriickfiihren, daB bei der Abkiihlung jener gewaltigen Granit-

massen notwendigerweise ein Schwinden der Masse eintreten

mufite, das in z. T. weitklaffenden Absonderungskliiften seinen

Ausdruck fand. Wenn nun auch bei den Gebirgsbewegungen,

welche langere Zeit nach der Intrusion des Tessiner Granites

erfolgten, die Masse der Tessiner Alpen sich als ein starrer, unbe-

wegter Klotz verhalten hat, so ist es doch leicht zu begreifen, daB

sich an den weitklaffenden Absonderungskliiften bier und da

kleine Rutschungen vollzogen haben, yergleichbar solchen Be-

wegungen, wie sie beim „Sichsetzen" eines Gebaudes stattfinden.

Ein Zusammenhang zwischen dem Tessiner und dem
Gotthard-Granit ist zwar iiberaus wahrscheinlich, laBt sich aber

nicht direkt nachweisen, da an jener Stelle, an der beide ein-

ander am nachsten kommen, am Passo del Uomo, der vom
Pioratal nach Sta. Maria am Lukmanier fiihrt, noch ein wenige

hundert Meter machtiger Streifen Yon Sedimenten zwischen

beiden liegt, der zu den Schichten der „Tremolaserie" ge-

horend von Airolo aus nach dem Scopi hiniiberstreicht. Ich

halte es fiir sehr wahrscheinlich, daB diese sedimentare Masse
nicht eine frei im Granit schwimmende Scholle bildet, sondern

daB sie sich vor der Zerstorung der die Granitmassen des

Gotthards und der Tessiner Alpen urspriinglich bedeckenden
Sedimente im Zusammenhang mit diesen befand.

Gegen Osten bin ist ein Zusammenhang des Tessiner

Granites mit dem der Adula direkt nachzuweisen. Bekannt-
lich hat hier W. EreudenberG beobachtet, dafi am San
Bernardino -Passe der Granit Schollen von Triasdolomit um-
schlieBt und in ihn eindringt, eine Beobachtung, von deren

Richtigkeit ich mich selber iiberzeugt babe.
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Im Westen hangt der „Tessmer Gneis" ebenso unzweifel-

haft mit dem „ Antigoriogneis" zusammen, und beide miissen

dalier gleiches Alter haben. Icb babe daber Stellung nebmen
miissen zu der Bebauptung von C. SCHMIDT, da6 der Trias-

marmor an der Alpe Lavin im Cairascatal nordlicb Yon Varzo

an der Simplonbabn „Ger611e von Antigoriogneis" umscbliefie.

Bei einer im Sommer 1910 gemeinsam mit Herrn E. HuGl
unternommenen Exkursion zur Alpe Lavin konnten wir nun
aber feststellen, dai3 die Gerollfiibrung des Triasmarmors
nur scbeinbar stattbat. "Wie des nacb einer Aufnabme
des Herrn HuGl bergestellte Licbtbild zeigt, sind die „Ger611e"

des Antigoriogneises gar keine Gerolle, sondern aplitiscbe
Adern, die deutlicb im Zusammenbang miteinander steben.

Scblagt man ein solcbes „ Gerolle" ab und untersucbt es im
Diinnscbliff, so erkennt man, daB es zablreicbe kreuz und quer

verlaufende in einer Marmorgrundmasse aufsetzende Aplit-
adercben entbalt, die, weil sie scbwerer verwittern als der

Marmor, als knollige Partien bei der Verwitterung des Gesteines

beraustreten und so „Ger611e" vortauscben. Das Vor-
kommen von der Alpe Lavin beweist also gerade das
Gegenteil der ScHMIDTscben Bebauptung, namlicb
das posttriassiscbe Alter des „Antigorio- und des

Tessinergneises".
Sebr wabrscbeinlicb ist mir aucb die Zusammengeborigkeit

des „Verampio-" und des „ Antigoriogneises". Ersteren faBt

Schmidt als ein ganz altes, wobl arcbaiscbes Gestein auf,

das in dem Fenster von Baceno im unteren Antigoriotal zum
Vorscbein komme. Dies Gestein, das bei Verampio oberbalb

Credo durcb einen Steinbrucb gut aufgescblossen ist, wird be-

deckt von fast borizontal gescbicbtetem „ Baceno- Scbiefer", der

als jurassiscb angeseben wird. Der Kontakt ist leider nicbt

aufgescblossen, da an Stelle der Grenze infolge der leicbten

Yerwitterbarkeit des Scbiefers eine Vertiefung entstanden

ist, in der Moranenreste liegen. Aber man erkennt docb

deutlicb, daB Scbieferscbollen z. T. stark resorbiert, in den

Granit bineinragen, die dem Baceno - Scbiefer im bocbsten

MaBe abneln. Aucb bier scbeint also der Granit weit

jugendlicber zu sein als SCHMIDT annimmt, namlicb post-

jurassiscb.

Die Anbanger der Dynamometamorpbose messen der

Tiefenstufe, in der sicb ein Gestein befand, wabrend der

Gebirgsdruck umkrystallisierend auf es einwirkte, starken Ein-

fluB anf den Grad der Krystallinitat des umgewandelten Ge-

steines bei, so daB in der obersten Stufe nur mecbaniscbe
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Deformation, in der untersten dagegen vollige Umkrystalli-

sation erfolge. Betrachten wir nun das „schematische Profil

durch die Scliweizer Alpen", das SCHMIDT in seinem Fiihrer

fiir die Baseler Yersammlung der Deutschen Geologischen

•Gesellschaft auf Seite 69 in Fig. 76 Yeroffentlicht hat, so

sehen wir, da6 er fiir die Biindner Schiefer des Gotthard-

massivs, zu denen z. B. die Sedimente bei Airolo gehoren,

eine urspriingliche Uberlagerung durch die ostalpine Decke
und die Glarner Deckfalte annimmt, wahrend weiter nordlich

z. B. die Axendecke unter 4 Deckfalten begraben gelegen

baben soli. Wahrend nun aber die Sedimente bei Airolo

unter relativ diinner Decke den hochsten Grad der Krystallinitat

erlangt haben, ist bei den an der Axenstrafie so vorziiglich

^ufgeschlossenen Schichten der Axendecke, die nach SCHMlDTs
Annahme unter einer viel machtigeren Hiille iiber sie geschobe-

ner Decken verborgen waren, nicht das geringste Zeichen
krystalliner Umwandlung wahrzunehmen, sondern nur

hochgradige Kataklase, die den Sedimenten bei Airolo, wie

erwahnt, ganz fremd ist. Wie ist das mit der Lehre von der

Dynamometamorphose und besonders mit der Ansicht YOn dem
EinfluB der Tiefenstufe auf die Krystallinitat in Einklang zu

bringen ?

Ubrigens sehen wir auch an anderen Stellen, da6 die

Tiefenstufe keinen Einflufi auf die Umkrystallisation von Ge-

steinen hat, so z. B. bei Innertkirchen, wo die Granite und
die Sedimente, welche dort an der „Abscherungsflache", wie

BuXTORF sie nennt, liegen, nicht um eine Spur krystalliner

sind auf der Sohle des Haslitales bei Im Hof als fast 2000 m
hoher am Urbachsattel und Gstellihorn. Es scheint mir nach

dem, was ich bis jetzt beobachten konnte, auch in den Alpen
eine Umkrystallisation der Sedimente niir da eingetreten zu

sein, wo sie in Primarkontakt mit „Orthogneisen", d. h. Graniten

oder anderen Tiefengesteinen stehen, wahrend an alien anderen

Stellen auch in den Alpen Gebirgsdruck nur Zermalmung
und Vernichtung etwa friiher vorhandener krystalliner Struktur

bewirkt hat.

Alsdann spricht Herr Rauff dem Geschaftsfiihrer Herrn

Lepsius und seinen Mitarbeitern fiir ihre Miihewaltung den

herzlichsten Dank der Versammlung aus.

Auf Antrag von Herrn Fliegel wird durch die Ver-

sammlung beschlossen, dafi den Schriftfiihrern ohne Yerlesung

der Protokolle Entlastung erteilt wird.
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13er Vorsitzende schliefit die diesjahrige Versammlung um
10 Uhr 40 Min.

T. W. 0.

Haupt. Ewald. Horn. Lepsius. Meyer.

ProtokoU der geschaftlichen Sitzung vom 11. August 1911

in der Technischen Hochschule zu Darmstadt.

Vorsitzender: Herr Rauff.

An Stelle des an der weiteren Teilnahme verhinderten

Herrn Meyer wird Herr HoRN zum Schriftfulirer fiir die

wissenschaftlichen Sitzungen gewahlt.

Der Vorsitzende yerliest den Geschaftsbericht iiber die

beiden letzten Jahre. Danach hat die Gesellschaft seit der

Hauptversammlung im September 1909 die folgenden 14 Mit-

glieder durch den Tod verloren:

Oberlandesgerichtsdirektor BoDE in Braunschweig,

Geh. Bergrat BOTTGER in Halle a. S.,

Professor Dr. 0. BOTTGER in Frankfurt a. M.,

Privatdozent Dr. F. CoRNU in Leoben,

Geh. Regierungsrat Professor Dr. COUNCLER in Hann.-

Miinden,

Direktor Professor Dr. GOTTSCHE in Hamburg,
Landesgeologe a. D. Professor Dr. R. Klebs in Konigs-

berg i. Pr.,

Exz. Wirklicher Geheimer Rat Professor Dr. KuHN in

Halle a. S.,

Stabsarzt a. D. Dr. Landwehr in Bielefeld,

Professor Dr. LUEDDECKE in Halle a. S.,

Professor Dr. Philippi in Jena,

Professor Dr. Y. Uhlig in Wien,

Geh. Bergrat WuRTTENBERGER in Kassel,

Professor Zech in Halberstadt.

Die Anwesenden erheben sich zu Ehren der Yerstorbenen

Yon den Platzen.
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Die Mitgliederzahl betrug am Schlusse des Jahres 1908

590, am Schlusse des Jahres 1909 dagegen 619, wuchs also

um 29. Da die Zahl der Neuaufnahmen wahrend des Jahres 1909
57 betrug, so verlor die Gesellschaft im Laufe des Jahres

durch Tod, freiwilligen Austritt und Loschung 28 Mitglieder.

Am Schlusse des Jahres 1910 betrug die Mitgliederzahl

661, wuchs also gegen das Vorjahr um 42. Da die Zahl der

Neuaufnahmen im Jahre 1910 53 betrug, so verlor die Ge-

sellschaft im Laufe des Jahres durch Tod, freiwilligen Austritt

und Loschung 11 Mitglieder.

Im Laufe dieses Jahres sind bis zur Julisitzung einschlieB-

lich 21 neue Mitglieder hinzugekommen, so dafi also die

Gesellschaft zuziiglich der nachfolgenden 10 neuen Anmeldungen
ein weiteres Wachstum um 31 Mitglieder zu Yerzeichnen und
einen Bestand von 692 Mitgliedern erreicht hat.

Der Gesellschaft wiinschen als Mitglieder beizutreten:

Herr Diplom-Ingenieur KuRT Emil Dittmann, Berlin N 4,

Invalidenstr. 98, Yorgeschlagen von den Herren Rauff,
Beyschlag, Bornhardt.

Herr Dr. Allan Haarmann, Generaldirektor des Georgs-

Marien-Bergwerksvereins, Osnabriick, vorgeschlagen von

den Herren Erich Haarmann, E,AUFF, BeyschlaG.
Herr Ingenieur Karl FisCHER, Frankfurt a. M.-Ginnheim,

Eschersheimer Weg 10, vorgeschlagen von den Herren

Lepsius, Steuer, Klemm.
Herr Dr. Hans Schneiderhohn, Assistent am Minera-

logischen Institut der Universitat, GieUen, vorgeschlagen

von den Herren LeucHS, LepsIUS, Kaiser.

Herr WiLHELM HeiseCKE, Griinau bei Berlin, Konig-

strafie 7, vorgeschlagen von den Herren Branca, Reck,
Stremme.

Herr Dr. WiLLY WAGNER, Strafiburg i. E., Steinwallstr. 6,

vorgeschlagen von den Herren BuCKING, VAN Wer-
WECKE, Schumacher.

Herr Hilfslehrer Emil Riedl, Wohlmutshiill, Post Morsch-

reuth (Ober-Franken), vorgeschlagen von den Herren

V. Ammon, Pfaff, Beyschlag.
Herr Schriftsteller Engelbert GraF, Berlin -Steglitz,

Peschkestr. 16, vorgeschlagen von den Herren BranCA,
Werth, Stremme.

Herr Schulrat Professor Dr. Beyer, Dresden, Kantstr. 2,

vorgeschlagen von den Herren BranCA, BartlinG,
Stremme.
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Herr cand. phil. Hans Mullee, Berlin NW 6, Luisen-

strafie 50, Yorgeschlagen Yon den Herren Branca,
Steuer, Stremme.

Der Yorsitzende verliest sodann den Bericht des mit der

Redaktion beauftragten Schriftfiihrers, der an der Versammlung
teilzunehmen Yerhindert ist, iiber die neuen Veroffentlichungen

der Gesellschaft:

Seit der letzten Hauptversammlung im Jahre 1909 sind

die Bande 61 und 62 unserer Zeitschrift erschienen. Von
diesen Banden enthalt Band 61: 10 Abhandlungen, 36 Vor-

trage und 47 briefliche Mitteilungen ; Band 62: 19 Abhand-
lungen, 39 Yortrage und 62 briefliche Mitteilungen. Yon dem
laufenden Bande 63 sind bis zur diesjahrigen HauptYersammlung
die Hefte 1 und 2 mit zusammen 5 Aufs^tzen sowie die

Monatsberichte 1— 6 erschienen. AuBerdem ist der Monats-

bericht 7 bereits umbrochen und kommt in kurzer Zeit zur

Yersendung. Um die Monatsberichte piinktlich erscheinen zu

lassen, muB daYon Abstand genommen werden, ihnen Tafeln

beizufiigen, well der Druck der Tafeln stets aufhalt. Deshalb

miissen Abhandlungen, bei denen die Beigabe Yon Tafeln un-

Yermeidlich ist, in die Yierteljahrshefte Yerwiesen werden;

selbst dann, wenn ihr Umfang nur klein ist. Dagegen ist es

oft moglich, auch etwas umfangreichere Aufsatze in den brief-

lichen Mitteilungen unterzubringen.

Um die FinanzYerhaltnisse der Gesellschaft nicht zu ge-

fahrden, diirfen die Monatsberichte einen Hochstumfang, der

auf 4 Bogen festgesetzt ist, im allgemeinen nicht iiberschreiten.

Die Zahl der eingelieferten Manuskripte wachst bestandig;

es liegt also im eigensten Interesse der Autoren, ihre

Mitteilungen Yollig und wirklich druckfertig einzu-

liefern, wenn sie nicht Yerzogerungen ihrer Yeroffent-

lichungen gewartigen wollen. Zur Yermeidung solcher

sei auf die Mitteilung der Redaktion auf Seite 4 des Um-
schlages von Heft 1 hingewiesen.

Die Inseratenpacht fiir die 3. und 4. Umschlagseite ist

Yon der Firma Max WeG zu Anfang dieses Jahres gekiindigt

worden. Es ist aber der Eedaktion gelungen, fiir diesen Aus-

fall dadurch Yollen Ersatz zu schaffen, dai3 die Yerlagsbuch-

handlung Yon FERDINAND Enke in Stuttgart die Inserate YOn

Heft 2 an iibernommen hat.

AuBer der Zeitschrift Yeroffentlicht die Deutsche Geo-

logische Gesellschaft seit dem Yorigen Jahre gemeinsam mit

der Geologischen Yereinigung die „Berichte iiber die Fort-
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schritte der Geologic", die zusammenfassende Besprechungen

iiber wichtige neuere Fortschritte unserer Wissenschaft bringen

sollen. Nach dem mit der Geologisclien Vereinigung abge-

schlossenen Vertrage hat unsere Gesellschaft das Gebiet zu

redigieren, das sicb auf Deutschland bezieht, wahrend der

Geologischen Vereinigung die Besprechungen iiber geologische

Fortschritte in nichtdeutschen Gebieten zufallen. Von diesen

Berichten sind bis jetzt Band I mit 6 Einzelheften und von

Band II die Hefte 1— 3 erschienen. Heft 4 ist versandfertig.

Diese „Berichte iiber die Fortschritte der Geologic" erscheinen

nicht in unserm eignen Verlage. Daran liegt es, da6 sic trotz

aller Bemiihungen der Redaktion bisher nicht mit derselben

Piinktlichkeit ausgegeben werden konntcn wie die Hefte der

eignen Zeitschrift. Trotzdem sind wir auch mit den „ Berichten

iiber die Fortschritte" nicht im Riickstande, und die Redaktion

ist eifrig und auch mit Erfolg bemiiht, ihr beschleunigtes und
piinktliches Erscheinen zu gewahrleisten. —

Der Vorsitzende bcrichtet ferner, dafi er mit den Herren

ZiMMERMANN I und Stremme am 20. Juli 1911 die YOrge-

schriebene Revision der Gesellschafts-Bibliothek vorgenommen
habe, und dafi dabei alles in guter Ordnung befunden worden
sei. Ebenso bcrichtet er iiber die durch Herrn WahnSCHAFFE
am S.August 1911 vollzogcne Kassenrevision. Beide Revisions-

protokoUe werden verlesen und auf dem Tisch des Hauses
ausgelcgt.

Endlich macht der Vorsitzende noch einigc Mittcilungen

uber die Errichtung, den Zweck und die Organisation der

Ferdinand und Ikmgard v. RiCHTHOFEN-Stiftung; in ihr

Kuratorium wird die Deutsche Geologische Gesellschaft laut

Statut drei Mitglicder zu entscnden haben, die vom Vorstand

und Beirat der Gesellschaft gemeinsam gcwahlt werden.

Als Ort der nachstjahrigen Hauptversammlung wird ent-

sprechend der Einladung des Herrn Jaekel Greifswald be-

stimmt, und Herr Jaekel zum Gcschaftsfiihrer ernannt.

Die gewahlten Rechnungspriifer, die Herren WOLFF und
Weber, berichten iiber die von ihnen vorgenommene Priifung

der Belege und Abrcchnungen fiir die Jahre 1909 und 1910.

Sie empfehlcn fiir die Zukunft, der Kassenrechnung die neueste,

ev. handschriftlich nachgctragenc Mitglicderliste nebst Nach-
weisung der noch ausstehenden Beitrage, ferner den Ausweis

iiber den Stand und Verkauf der Drucksachen beizufiigen. Sie

bitten ferner, folgendes aufzuklaren: Nach Bcleg Nr. 12 aus

1909 sind fiir die Monatsberichte durch FRICKE-Bremen 2 W
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eingegangen, deren Yereinnahmung nicht verbucht worden ist.

Der Yorsitzende iibemimmt es, Aufklarung iiber diesen Puntt
zu verscbaffen. Die von den Recbnungspriifern beantragte Ent-

lastung des Scbatzmeisters wird erteilt.

Darauf wird die Sitzung gescblossen.

V. w. 0.

Rauff. Stremme. Fliegel.
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