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11. Die Insel Itliaka.

von Herrn Carl Renz.

Hierzu die geologische Karte Tiife] XIX.

Uiiter den loDischen InselD zieht nach Korfu^), dem land-

scbaftlich reizYollsten Glied der westliellenischen Inselflur, be-

sonders Itliaka die Aufmerksamkeit der Orientfalirer auf sich,

Ithaka, die auf den blauen Fliiten des lonischen Meeres scbwim-

mende Felseninsel, diircb die Sage gescbmiickt, unserer Yor-

stellung seit Jugend vertraut als Heimat des Odysseus.

Nach der neuerdings Tiel erorterten D<)UPFEi.i)schen Theorie

scheint mm allerdings das heiitige Ithaka diesen Ruhm an das

nordlichere Leukas abgeben zu niiissen.

Wenn audi die Odysseusftage vom geologischen Stand-

punkte aus — soweit es tiberhaupt moglich ist — erst bei der

Darstellung von Leukas naher besprochen werden kann, so

bietet doch Ithaka, was den rein geologischen Stoff anlangt,

eine Fiille wich tiger Ergebnisse, die unsere Vorstellung iiber

den Bau und die Schichtengiiederung der lonischen Zone in

wiinschenswerter Weise erweitern.

Durch mehrere Publikationen-) habe ich schon zu zeigen

yersucht, daB die Sediniente, die die westgriechischen Gebirge

aufbauen, nicht ausschlieBlich aus Kreide und Eocan bestehen,

wie frilher mit wenigen lokalen Ausnahmen allgemein angenommen
wurde, sondern daJB auch alterer Jura und Trias einen be-

trachtliclien Anteil daran besitzen. Das Verbreitungsgebiet von

Kreide und Eocan wird demnach in der lonischen Zone we-

sentlich eingeschrankt.

') Die geologische Monographie Korfus mit geol. Karte ist

ebenfalls fertiggestellt und wird demnachst ersciieinen.

^) Carl Renz: Uber die mesozoische Formationsgruppe der siid-

westlichen Balkanhalbinsel. Neues Jahrb. fur Min., Geol. u. Palaontol.

1905, Beil.-Bd. XXI, S. 213-301 u. vor allem Carl Renz: Strati-

graphische Untersuchungen im. griechischen Mesozoikum und Palao-

zoikum. Jahib. der osterr. geol. Reichsanstalt 1910, Bd. 60, Heft 3,

S. 421—636.—Hinsichtlich melDer weiteren, meist kleineren Mitteilungen

verweise ich auf das Literaturverzeichnis am Schlusse der vorliegenden

Abhandlang.
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Um einmal die Yerteilung der mesozoischen Formationen

an einem Beispiel zu erlautern sei ein kleines abgeschlossenes

Gebiet auch kartographisch genauer dargestellt.

Ihrer GroBe und Lage nach, sowie durch die minimale

Verbreitung des Neogens schien liierzu in erster Linie die

Insel Ithaka geeignet.

Es lag also weniger in der Absicht des Yerfassers, eine

Detailkarte von Ithaka zu liefern, als viehnehr ein Ubersichts-

bild in eben erwahntem Sinne zu geben.

Domentsprechend ist bei der vorliegenden geologisclien

Skizze nicbt dieselbe Genauigkeit zu erwarten, wie etwa bei

Aufnahmen in unseren Gegenden, um so weniger als ja auch das

schwierig zugangliclie Gelande und die bescliwerliche Art des

Reisens in Grieclienland bei einer solchen Arbeit in Beriick-

sichtigung zu ziehen sind.

Manche Telle der Insel liabe ich aus Mangel an Zeit nicht

mehr besuchen konnen und es war somit bei Herstellung der

Karte auch der Kombination ein erheblicher Spielraum gelassen.

Ich kann naturgemafi die Yerantwortung nur fiir die von mir

begangenen, aus dernachfolgenden Lokalbeschreibung ersichtlichen

Strecken iibernehmen.

Bei meinem ersten Besuch der Insel Ithaka im Marz 1903

lagen schon verschiedene A^orarbeiten vor.

Die alterenUntersuchungen von Davy^) und Ansted^) waren

durch die PAKTSCHsche Monographic^) bereits iiberholt worden.

J. Partscii stiitzte sich bei der Gliederung der Sedimente

Ithakas auf die NeumaykscIic Einteilung^) des Mesozoicums auf

dem westgriechischen Festland.

Neumayr unterschied dort einen „unteren" und einen

„oberen Kreidekalk" mit einem dazwischenliegenden Komplex
von Schiefern und Sandsteinen, dem sogenannten Macigno, der

seinerseits bisweilen einen „mittleren Kalk" einschliefit.

J. Partscii bezeichnete im AnschluB hieran die Kalke des

Merovigli und Neritos als untere Kalke, die Flyschgesteine

zwischen denBuchten von Aphalesund und Polls als Macigno und
die Kalke des Nei'on (Kavellares) als obere Kalke.

Es sei noch erwahnt, daB M. Neumayr die Gesamtmasse
der Kalke Ithakas zu seinen unteren Kalken rechnete.

Im folgenden Abschnitt werde ich der speziellen Beschreibung

^) Davy: Notes and observations on the Ionian Islands. London 1842.
^) Ansted: The Ionian Islands in the year 1863. London 1863.

2) J. Partsch: Kephallenia and Ithaka. Petermanns Mitteil., Erg.-

Heft 98, Gotha 1890, S. 5-8.
Denkschr. Akad. Wiss. Wien (math.-nat. Kl.) 1880, Bd. 40.
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der Insel eine kurze allgemeine Darstellung meiner eigenen

stratigraphischen GliederuDg des ionischen Mesozoicums

voranstellen.

Allgemeiner Uberblick

ttber die am Aufbau der Insel Ithaka beteiligten Sedimente,

ihr Alter und ihre Lagerungsverhaltnisse.

Da die Schichtenfolge der Juraformation im westlichen

Griechenland in groBen Ziigen bereits erortert worden ist, kann
icb mich hier im Hinblick auf meine Yor kurzem erschienene

stratigraphische Hauptarbeit') kurzer fassen.

Ithaka geliort ebenso wie Korfii, Leukas und das diesen

Inseln gegeniiberliegende Festland der lonischen Gebirgszone oder

dem lonischeu Faciesgebiet an. Die die Insel aufbauenden Sedi-

mente wnrden folgendermaBen eingeteilt:

1. Die alteste Bildimg Ithakas ist ein grauer Dolomit, der

audi auf Leukas und auf Korfii in der Obertrias auftritt

(Saprovunodolomit) und hier im Hangeuden mit weiBen dick-

gebankten Kalken in Verbindung steht.

Die gleiche Erscheinung wiederholt sich auch auf Ithaka,

wo diese weifien, teils schon etwas krystallin gewordenen Kalke

ebenfalls recht verbreitet sind.

In meinen friiheren Publikationen habe ich diese Kalk-

massen der Kiirze halber als „Dachsteinkalke" bezeichnet.

Wenn ich den alpinen Namen „Dachsteinkalk" in die

griechische Stratigraphie iibertrage, so soli damit keines-

wegs gesagt sein, da6 sich die obertriadischen Kalkmassen

Griechenlands und der Alpen nun auch in ihrem stratigraphischen

Umfang gerade entsprechen, sondern ich wollte lediglich die

habituelle Ahnlichkeit jener beiderseitigen Kalkentwicklung zum
Ausdruck bringen. Die hellenische Kalkfacies reicht bis zum
mittleren Lias hinauf.

Nach E. Mojsisovics dehnt sich die alpine Dachstein-

kalkfacies ebenfalls in den Jura hinein aus; ich kann jedoch

hier nicht weiter auf die alpinen Verhaltnisse eingehen und

muB mich mit dem einfachen Hinweis auf die Ansicht dieses

um die Erforschung der alpinen Trias so hochverdienten

Forschers bescheiden.

Ich mochte hier nochmals betonen, daB man die ionische

Kalkentwicklung des Obertrias und Rhaets usw., um eine viel-

Carl Kenz: Stratigraphische Untersuchungen im griechischen

Mesozoikum und Palaeozoiknm. Jahrb. d. osterr. geol. Reichsanstalt.

1910, Bd. 60, Heft 3.
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leicht nicht jedem zusagende Anwendung alpiner Namen in der

griechischen Stratigraphie zu vermeideD, aucli als Pantokrator-

kalke bezeichnen kann (nach einem typischen Yorkommen auf

Korfu). Die obertriadisch-rhatischen weiBen Kalke der lonischen

Zone, die auch in der Argolis wiederkehren, enthalten einerseits

Megalodonten und Gastropoden, andererseits auch Korallen (u. a.

Stylophyllopsis caespitosa Frech, PhyUocoena decussata Reuss,

Thecosnulta div. spec), am haufigsten jedoch Gyroporellen, so

da6 man in letzterem Falle genau genommen von einer Gyro-

porellenfacies der Dachsteinkalke reden miiBte.

Bei den Gyroporellen diirfte es sicli besonders um Gyropo-

rsUa aequalis Gumbel und Gyroporella vesiciilifera Gumbel handeln.

In Italien treten ahnliche Kalkmassen mit Gyroporellen

auf (Gran Sasso, Monte Gargano), die hier als Gyroporella

triasiva Schaue. zitiert und als rhatisch angesehen werden. In

der ionischen Kalkentwicklung sind, da sie in den Lias hinein-

reicht, natiirlich auch rhaetische Anteile enthalten und manche

der ionischen Gyroporellenkalke mogen genauer genommen mit

den rhatischen Gyroporellenkalken Italiens ident sein. Die

Struktur der griechischen Gyroporellen ist indessen infolge der

mehr oder minder kristallinen Beschaffenheit der obertriadisch-

liassischen Kalkentwicklung meist nicht mehr mit der zu einer

spezifischen Bestimmung erforderlichen Deutlichkeit erkennbar.

Bei der petrographischen Ahnlichkeit und dem Ineinander-

greifen der Megalodonten — Gastropoden — der Korallen-

oder der Gyroporellenfiihrenden Partien ist mir eine strenge

Trennung dieser Bildungen nicht moglich gewesen. Yielleicht

wird die genauere Untersuchung der betreffenden Kalkdistrikte

zu weiteren Unterscheidungen kommen.
Ebenso ist auch die chronologische Grenze zwischen Kalk-

und Dolomitfacies unbekannt.

Im allgemeinen habe ich aber in der lonischen Zone wahr-

nehmen konnen, dai3 die Dolomite das Liegende der Kalke bilden,

wenn sie sich vermutlich auch in horizontaler Bichtung partiell

gegenseitig ersetzen diirften.

Von alteren Triasbildungen sind in der lonischen Zone

schwarze, karnische Carditakalke bekannt. Da die Carditakalke

bisher aber nur als Erosionsklippen in jugendlichem, wohl

quartarem Schattland angetroffen wurden, so vermag ich iiber

ihr Lagerungsverhaltnis und ihre Beziehungen zu den wohl
hoheren Dolomiten nichts Naheres anzugeben.

Wahrend somit die Untergrenze der obertriadischen ionischen

Kalkmassen fraglich ist, steht ihre Oberkante wenigstens im
grofien und ganzen fest.



472

2. Im Bereiche der hier naher betrachteten Kalkentwicklung

der lonischen Zone fanden sich an mehreren Punkten von
Epirus, Korfu, Kephallenia usw. Brachiopoden des mittleren

Lias, die der mediterranen, mittelliassischen Aspasiafauna an-

gehoren.

Diese Fimde sprechen fiir ein Andauern der in Frage

stehenden Kalkfacies bis zur Untergrenze des Oberlias.

Wahrend gegeniiber von Ithaka, und zwar am Avgos auf

Kephallenia, weil3e liassische, auch Cidaritenstacheln und
spiirliche Zweischaler enthaltendeBrachiopodenkalke vorkommen,
sind in der gleichen Kalkfacies der Insel Ithaka selbst vorerst

noch keine Bracbiopodenfiihrenden Partien bekannt.

Dagegen babe ich auf der Halbinsel Scbinos, bei Mina
Malapanii, eine beim ersten Anblick an Gerollbreccien erinnernde

Gesteinsbildung angetroft'en , die reicblich Brachiopoden ent-

halt, wie z. B.:

Spiriferina angulata Oppel,

Sinriferina decipiens Boese und Sciilossek,

Spiriferina obivsa Oppel, ' ^^Jk

Leptaena fornicata Canavaki, .^fl

Koninckodonta Geyei^i Bittnek, '9
Bhijvchovella imsilla Gemmellaro,

'™

sowie diverse Species aus dem Verwandtschaftskreis der

T'erehratula rheumatica Canavari,

Wald/iehnia cerasulum Zittel.

Die bei Mina Malapanu gefundene Spiriferina ancjulata

Oppel gleicht einer aus dem siidtiroler Mittellias beschriebenen^)

Abart dieser Form.

Die Gruppe der Waldheimia cerasulum Zittel umfaBt eine

vielgestaltige Formenreihe. Die auBere Formenahnlichkeit

mancher griechischen Stiicke mit gewissen Spirigerellen aus der

Dyas der indischen Salt Range ist unverkennbar. Solange die

innere Organisation jedoch unbekannt ist, muB diese Frage in

Schwebe bleiben. Die Untersuchung hieriiber ist zurzeit noch nicht

abgeschlossen. Die Struktur der Schale stimmt bei meinen

griechischen Exemplaren mit den von Steinmann aus dem epi-

rotischen Mittellias abgebildeten Stiicken iiberein; das gleiche

gilt auch fiir Koninckodonta Geijeri Bittner.

Auf den Kalkschalen der bei Mina Malapanu gesammelten

Brachiopoden zeigen sich ofters Korrosionserscheinungen; die

Fiillmasse einzelner Exemplare ist brauner bis grauer Kiesel,

sonst gelblicher oder grauer Kalk.

0 Palaeontographica Bd. 46, Taf. 18, Fig. 20, 23, 25.
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Der FaciesbescLaffenheit nach denkt man bei den Bra-

chiopoden fiihrenden Bildungen zunachst an eine transgressive

Erscheinung ohne Diskordanz; ihre Entstehung ist aber wohl

unter denselben Sedimentationsverhaltnissen, die aucb im ioni-

schen Oberlias herrschten, vor sich gegangen.

3. Die oberliassischen Ablagerungen Ithakas bestehen, wie in

der Regel im lonischen Faciesgebiet, aus bunten Mergeln

und tonigen knoUigen Kalken, die auch hier in struktureller

Hinsicht meistens einen konglomerat- oder vielmehr geroUbrec-

cienartigen Habitus aufweisen und am besten als Knollenkalke

bezeichnet werden konnen.

Vorherrschend sind rote, aber auch gelbe und graue

Farbentone.

In fruheren Arbeiten habe ich mich bereits ausfuhrlich

iiber jene eigenartige petrographische Beschaffenheit der

knolligen Bildungen des westhellenischen Lias und unteren

Doggers geauBert und kann daber hier auf jene Ausfiihrungen

Yerweisen. Auf Ithaka erreichen die roten oder gefleckten konkre-

tionaren, z. T. plattig abgesonderten Oberliasschichten eine

ziemliche Festigkeit und werden fiir Bauzwecke gebrochen.

Der westhellenische Oberlias zeichnet sich an zahlreichen

Aufschliissen durch seinen reichlichen Gehalt an Ammoniten
aus, besonders die knolligen Schichten, wahrend die mehr
tonigen und leichter zerbrockelnden oder blattrigen Partien

fossilarmer sind. Auch die Erhaltung der Ammoniten laBt dann

zu wiinschen iibrig. An den Vorkommen Ithakas konnte ich

ebenfalls verschiedene oberliassische Ammonitenspecies auf-

sammeln; ebenso ist aucli Posidonia Broimi Voltz in den roten

Oberliasbildungen der Insel relativ haufig.

In meiner stratigraphischen Ilauptarbeit^) habe ich bereits

einen Uberblick iiber die Zusammensetzung der oberliassischen

Tierwelt Griechenlands gegeben; es seien aber auch hier noch-

mals die wichtigsten Faunenelemente wiederholt:

Hildoceras hifrons Bkug u. Yar. Hildoceras Escheri Hauek
Hildoceras Levlsoni Simpson Hildoceras Mercati Hauek
Hildoceras Saemaimi Oppel Hildoceras Tirolense Hauek
Hildoceras Erbaense Hauek Hildoceras Bayani Dum.
Hildoceras boreale Seebach Hildoceras quadratuin Haug
Hildoceras comense Buch u.Yar. Hildoceras rheumatisans Dum.
Hildoceras nodosum Hantken Hildoceras serpentinum Rein.

^) Carl Renz: Stratigraphische Untersuchungen im griechischen

Mesozoicum und Palaeozoicum. Jahrb. d. osterr. geol. R.-A. 1910.
Bd. 60, Heft 3.
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Ilildoceras Caterin ae Parisch

U. VlALE

Hildoceras Lilli Hauek
Hildoceras CJwlussii Paiuscii u.

VlALE

Hildoceras algovianum Oppel

Hildoceras pectinatum Menegii.

Harpoceras hicarinatum Zieten

Harpoceras suhplanatum Oppel

Harpoceras falciferuni Sow.
Harpoceras fallaciosum Bayle
Harpoceras ( Polyplectvs) dis-

coides Zietkx

(Jrammoceras toarcense Okb.

Grammoceras antiquum Wright
imit. Normaniana Orb.

Graiiwioceras radians Rein.

Grammoceras striatulwn Sow.

Haugia variabilis Orb.

Haugia navis DuM.
Haugia Eseri Oppel

Haugia Ogerienii Dum.
Coeloceras annulatum Sow.
Coeloceras anguinum Eein.

Coeloceras Desplacei Orb.

var. mediterranea Renz.

Coeloceras crossum Phil.

mut. mutabilecostata Prinz.

Coeloceras pettos Quenst.

CoelocerasLmaeYAm?>c\{ u.Viale

Coeloceras crassum Phil.

Coeloceras aculeata Parisch u.

Yiale

sowie eine Eeihe neuer Ammoniten-Arten.

Die palaontologische Bearbeitung der jurassischen Faunen

Griechenlands bildet den zweiten Teil meiner in der Palaeon-

tograpbica erscheinenden Monograpbie der mesozoiscben Faunen

Griecbenlands.

Die Zusammensetzung der oberliassiscben Fauna Griecben-

lands bleibt sicb, ebenso wie die petrograpbiscbe Entwicklung,

iiberall gleicb, sei es nun in Epirus, in Akarnanien, auf den

loniscben Inseln oder in der Argolis.

Die bier gesammelten Arten sind durcbweg typische

Yertreter des Oberlias; die belleniscbe Oberliasentwicklung

Coeloceras Desplacei Orb.

Coeloceras Mortiletti Menegii.

Coeloceras fibulatum Sow.
Coeloceras subarmatum Young u.

Bird, nebstvar. evoluia Quenst.

Coeloceras Gemma Bon.

Phylloceras Nilisson Hebert
Phylloceras Nilssoni Hebert var.

selinoidea Mexlegh. emend.

Renz. ^
Fhijlloceras Spadae Menegh. fl

Phylloceras heterophyllum Sow. •

Phylloceras Borni Prinz

Phylloceras Emeryi Bettoni

Phijllocerasfrojidosuni Rein.

Lytoceras cornucopia Young u.

Bird.

Lytoceras rubescens Dum.
Lytoceras dorcade Menegh.
Lytoceras spirorbe Menegh.
I/ytoceras Cereris Menegh.
Lytoceras funiculum Dum.
Lytoceras sepositum Menegh. .,J|

Lytoceras Capellinii Bettoni 'yL

Hammatoceras BonarelliiVkri^qr

u. Viale

Hammatoceras insigne Sciiubl.

Erycites Reussi Hauer.
Paroniceras sternale Buch
Frechiella n. sp.

Aptychus div. spec.

Posidonia Bronni Yoltz,
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erinnert sehr an die der Apenninenlialbmsel imd der Lom-
bardei.

Ebenso wie in den Apenninen konnte audi im griechischen

Oberlias keine subtilere Zonengiiederung durchgefiihrt werden;

die Faciesverhaltnisse erfahren wahrend der ganzen Bauer des

Oberlias keinerlei Yeranderung.

Es sei hierbei nochbemerkt, dai3 audi imter dem italienischen

Oberlias ahnliche, der aquivalenten hellenisdien Kalkentwicklung

vergleidibare Kalkmassen lagern.

Die in Akarnanien, auf Korfu und inEpirus die roten tonigen

und knolligen Oberliasbildungen lokal vertretenden schwarzen

Posidonienscliiefer (Posidovia Broun i Yoj.tz) kommeD auf Ithaka

nicht vor, dagegen sind die Posidonien in den roten KnoUen-

kalken und Mergeln verbaltnismaBig reichlidi enthalten, ebenso

audi die winzigen kugeligen Biyalven, die die Posidonien der

sdiiefrigen Bildungen bisweilen begleiten^).

Die Posidonien der roten Oberliasmergel Ithakas gelioren

in der Regel der kleinen Varietat der Posidonia Bror)7}i an.

Die einzelnen Individuen sind jedoch lange nicht in jenen

Massen zusammengehauft, wie in den dunklen Posidonienschiefern

und sie kommen yielfacli mit Ammoniten zusammen vor.

GroBere Exemplare wurden am Kap Argastaries beobaditet.

Audi sonst ist die groBe Yarietat der Posidonia Bronni in der

Fadesausbildung der roten Mergel und Knollenkalke selten;

ich kenne sie nocli aus den roten oberliassisdien tonigen Kalken

des Yyrostales in Inner-Epirus.

4. IJber dem Oberlias folgen Kalke von ahnlicher knolliger

Struktur und meist hellgrauer oder gelblidier Farbung.

Auf Itbaka sind die aquivalenten Sdiiditen strukturell

weniger konkretionar und plattig abgesondert. Die Flatten

werden in Steinbriiclieu ausgebeutet.

Audi diese Bildungen, die die beiden Zonen des unteren

Doggers, die Zone des Harpoceras opalimiut und Barpoceras

MurchisoiKie^ reprasentieren, werden durcli eine, allerdings nicht

ganz so reichhaltige Ammonitenfauna charakterisiert, aus der

ich zum Belege einige der wiclitigsten Arten herausgreife:

Parkinsonia (Tmetoceras) scissa Erycites gonionotus Ben.

Benecke Erycites Partschi Pbinz

Erycites fallax Ben. Eryciles intermedius Prinz

^) Vergl. hierzu Carl Renz: Uber die Entwicklmig des Mittellias

in Griechenland. Verhandl. der osterr. geol. R. A. 1911. Nr. 10. S. 237
bis 238.
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Dumortieria radians Buckma-n Erycites involutus Pkinz

Dumortieria radiosa Seerach Coeloceras modestiim Yacek
Dumortieria Dumortieri Tiiioel. Coeloceras norma Dum.
Dumortieria Lesshergi Branca Lytoceras ophioneum Benecke
Dumortieria evolutissima Prinz Phylloceras ultramontanum

Dumortieria evolutissima Prinz Zittel

mut. multicosiata Prinz Phylloceras Kilssoni Hebert var.

Dumortieria insignisimilis Brauns altisidcata Prinz

Harpoceras opalinum Rein Phylloceras Nilssoni Hebert var.

Harpoceras laeviuscidum Sow. mediojurassica Prinz

Harpoceras fluitans Dmi. Phylloceras perplanum Prinz

Harpoceras Aalense Zieten Phylloceras Boeckhi Prinz

Harpoceras Murchisonae Sow. Phylloceras Frechi Prinz

Hammatoceras Lorteti Dum. Phylloceras Loczyi Prinz

Hammatoceras Alleoni Dum. Phylloceras haconicum Hantken
Hammatoceras procerinsigne Aptychus Helenae Renz fnov.

Vacek spec.)

In Anbetracht der Gleichartigkeit der Facies konnte eine

Treunung der beiden imteren Doggerzonen nicht Yorgenommen
Averden. Auf Ithaka sind diese Schichten wenig fossilreich.

5. Uber diesen Bildiingen des unteren Doggers folgen teils

geschichtete helle Kalke, die ofters Aptychen, selten Ammoniten
enthalten, teils plattige Kalke in Wechsellagerung mitKiesellagen.

Aus den letzteren Bilduugen entwickelt sich dann der in

der ganzen lonischen Zone weit verbreitete Hornsteinplatten-

komplex der obersten Bayeuxstufe und der Bathstufe, der in

seinem unteren Telle die charakteristischen Posidonienschichten

enthalt.

Da es sich um Bildungen der Tiefsee handelt, so konnten

daran auch noch hohere Horizonte teilnehmen, obgleich ihr

Yertikalumfang an sich nicht besonders bedeutend ist.

Auf Ithaka tritt die reine Hornsteinplatten-Entwicklung

weniger hervor. Die kieseligen oder auch tonigen Dogger-

Posidonienschichten wechseln hier meist mit Plattenkalken, eine

Ausbildung, wie sie auch auf Korfu zum Teil im Palaospita-

profil auftritt. Auf Ithaka werden die Posidonien fiihrenden

Schichten des Doggers bisweilen oolithisch.

Es sei hierzu noch erwahnt, daB auf der Pagania-Halbinsel

in Epirus eine rein kalkige Entwicklung der Dogger- Posidonien-

schichten Platz greift; das sind jedoch Ausnahmefalle, die

Regel bildet die Hornsteinplattenfacies.

In den Posidonienschichten des Doggers lassen sich leicht

zwei Arten unterscheiden, ein grober und ein feiner ge-
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streifter Typus, und zwar durfte es sich hierbei um Posidonia

alpitia Gkas. und um Posidonia Buchi Roemer handeln.

Yerschiedentlich wurde die langliche Posidonia Parkinsoni

QuENSTEDT beobachtet, haufiger auch Typen, wie sie unter dem
Namen der Posidonia ornata Qijenstedt in der Literatur be-

schrieben werden.

Zusammen mit den Posidonien finden sich manchmal
Aptychen und BhyvcJioteuthis.

Die Dogger- Posidonienscbichten der lonischen Zone sind

zunachst mit den zeitlichaquivalentenSiidtirolerund sizilianischen

Posidoniengesteinen (Klausschichten) zu vergleichen. Ibre Unter-

kante ist in Hellas bisher nur an zwei Aufschliissen, auf Korfu

und in dem dieser Insel gegeniiberliegenden epirotischen Kiisten-

gebiet, festgelegt; sie folgen hier konkordant iiber den auf Ithaka

noch nicht bekannten Kalken mit Steplianoceras Ilwnphriesianum^

diirften also mit der Zone der Parkinsonia Parkinsoni^) beginnen.

Die reine Hornsteinplatten -Entwicklung durfte indessen

regional nach oben und unten bin etwas oszillieren, indem sich

die Einschaltungen von Plattenkalken und Schiefern nach oben,

bzw. der Hornsteinplatten nach unten teils friiher, teils spater

einstellen.

Die Hornsteinplatten erliegen nun leicht der Verwitterung.

und zerfallen in einen auBerlich gelb oder gelbrot gefarbten

Gesteinsschutt. Schon Yon weitem leuchten sie daher aus der

Umgebung der eintonig grauen Kalkgebirge heraus und bieten

so einen leicht kenntlichen und charakteristischen Leithorizont.

Nach oben zu geht die Hornsteinplatten -Entwicklung durch

Aufnahme von eingeschalteten hellen Plattenkalken, Kalkschiefern

und schiefrigen Tonschichten in einen Komplex dieser Facies-

elemente tiber, indem die einzelnen Glieder in reger Aufein-

anderfolge abwechseln.

Ofters herrschen die Hornsteine, ein wichtiges Element
dieser Facies, derart vor, daB sie, ebenso wie in der tieferen

Region, ausschlieBliche Hornsteinkomplexe bilden konnen.

Die einzelnen Glieder dieser Bildung verketten sich durch

Wechsellagerung und IJbergange zu einer Einheit so verschieden-

artig sie auch auf den ersten Blick erscheinen mogen.

Diese Faciesausbildung, die der Kiirze wegen nach einem

typischen Vorkommen auf Korfu mit dem zusammenfassenden

^) Die neben anderen Stephanoceren, Oppelien, Phylloceren und Lyto-
ceren auch Stephanoceras Humphriesiainim Sow. enthaltenden Ammoniten-
kalke konnten immerhin noch etwas iiber die durch diese Stephano-
ceren-Ait gekennzeichnete Zone hinausgehen.
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Namen „Yiglaskalke" bezeichnet wird, herrscht zweifellos im

ganzen oberen Jura und dauert wohl auch noch wahrend der

nnteren Kreideperiode an.

Makroskopisch sichtbare Yersteinerungen sind in dieser

ganzen Schichtenserie selten. Bisweilen begegnet man einmal

einem undeiitlichen Ammonitenabdruck; haufiger sind schon

Aptychen und an mancben Punkten auch Halobien artige Zwei-

scbaler, die sonst in einem petrographisch abnlichen, ober-

jurassischcn Hornsteinbanderkalk Dalmatiens, den sogenannten

Lemesschichten, vorkommen und als Aulacomyella problematica

FuRLANi beschrieben werden. Ahnlich berippte Schalen bildet

QuENSTp:ryr als Monotis lacunosae aus dem weiBen Jura y ab.

Da bei meinen Exemplaren kein deutlicher SchloBrand erhalten

blieb, so konnte ihre Zuweisung zu Aulacornyella problemaiica

nur unter einigem Vorbehalt erfolgen.

Diese Schichten sind auf Ithaka an mehreren Punkten er-

mittelt worden.

Unter den Aptychen der oberjurassischen Schiefer -Horn-

stein -Plattenkalkfacies waren u. a. folgende Typen anzufiihren:

Apt ijdim lamellosus Park.,

„ punctatus Voltz,

„ Beyrichi OppeIv,

„ latus Oppel,

„ laevis Quenstedt.

Uber dem genannten Schichtenkomplex der Schiefer-Horn-

stein-Plattenkalkfacies folgt dann der graue, dickgebankte oder

massige Pudistenkalk YOn dem gewohnlichen, meist etwas

brecciosen Aussehen der Rudistenkalke der lonischen Zone.

Bisweilen wird auch der Pudistenkalk noch durch die Ge-

steine der Schiefer-Hornstein -Plattenkalkfacies yertreten. Auf
Ithaka herrscht der reine Pudistenkalk.

Der Pudistenkalk geht nach oben in den in der Pegel

mehr plattigen Nummulitenkalk iiber. Der Nummulitenkalk

schlieBt ofters Schniire undKnollen von Hornstein ein. In solchen

grauen Hornsteinknollen wurden auf Ithaka, ebenso wie auf

Leukas, schon erhaltene Nummuliten und Alveolinen beobachtet.

Das Hangende der Nummulitenkalke bildet auch hier, wie

iiberall in der lonischen Zone, der Flysch.

Der Flysch, der voraussichtlich zum Teil bereits dem
Oligocan angehort, nimmt ebenfalls noch am Aufbau Ithakas

teil, wenn er auch nur wenig yerbreitet ist.

Die obereGrenze der Nummulitenkalke ist daher vorersteben-

sowenig fixiert, wie der genaue stratigraphische Umfang des
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lonischen Flysches. Eine eigentliclie Diskordanz innerhalb des

riysches wurde in der lonischen Zone bis jetzt nicht beobachtet.

Zwischen Flysch iind Neogen liegt dagegen eine stets scliarf

ausgepragte Diskordanz.

Das Neogen ist auf Ithaka, >Yie schon gesagt, nur unter-

geordnet entwickelt.

Die Faltung der beschriebenen Schichtenfolge ist in der

Zeit zwischen den letzten Absatzen des Flysches und der altesten

Bildungen des hellenisclien Miocans erfolgt. Das Neogen des

unterhalb Levki gelegenen Kiistenstreifens, das ich nicht imter-

sucht habe, liegt nach Paktscii horizontal. Die Gipse imd die

sie begleitenden Mergel auf der Westseite der Aphalesbucht

sind stark aufgerichtet; es laBt sich aber bei den vorliegenden

kleinen Neogenfetzen fiir sich allein genommen nicht entscheiden,

ob durch die Wirkungen der Faltung oder der Bruchbildung.

Das letztere ist das wahrscheinliche, denn auf Grund neuerer

Untersuchungen nehme ich heute an, da6 eine auf Korfu und

in Akarnanien yermutete jungpliocane Faltung nicht mehr statt-

gefunden hat. DieSchichtenbiegungen im Neogen, die darauf hinzu-

deuten schienen, sind wohl eher auf Flexuren als Begleiterschein-

ungen derjungtertiarenbisquartarenBruchperiodezuriickzufiihren.

Diese jugendliche Bruchbildung hat auch im Relief der

Insel Ithaka, wie Uberall in der lonischen Zone, ihre markanten

Spuren zuriickgelassen.

Die Insel Ithaka zerfiillt, wie man schon beim ersten

Blick auf die Karte erkennt, in zwei Telle, die nur durch einen

schmalen Isthmus miteinander in Yerbindung stehen.

An die nordliche Inselhalfte schliefien sich noch zwei kleinere

Halbinseln an. So ist die Gruppierung des Stoffes schon yon

selbst gegeben.

Die siidliche Inselhalfte ist eine Antikline, deren Achse

beim Fortschreiten yon Norden nach Sliden aus der Nord-Siid-

richtung in die West-Ostrichtung umbiegt.

Der Kern der Antiklinen, der aus Hauptdolomit und Dach-
steinkalk besteht, ist bei der Hauptstadt Vathy bloBgelegt.

Gegen das Zentrum der Falte zu sind auf beiden Seiten

der Achse staffelformige Einbruche erfolgt; auch sonst sind

Langsyerwerfungen keine seltene Erscheinung.

In den beiden Schenkeln folgen dann iiber dem Dachstein-

kalk die jurassischen und cretacischen Schichtenglieder, und
zwar ist die Schichtenfolge im westlichen Schenkel yollkommener
erhalten, als im ostlichen, wo der Rudistenkalk nur noch in

kleinen Resten an den auBersten Kaps (Kap Ithaki und Kap
Sarakiniko) yorhanden ist.
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Uber dem Riidistenkalk des Westschenkels folgt noch der

Niimmulitenkalk mit dem dariiberlagernden schmalen Flysch-

band Pisaeto — Bucht von Molo.

Um bei dem kleinen Maiistab die Ubersichtlichkeit der

Kartenskizze nicht zu gefahrdeu, wurde davon Abstand ge-

nommen, alle die A^erschiedenenLaDgsverwerfuDgenaiich graphisch

zum Ausdruck zu bringen, imd zwar ware dies aucli insofern

erschwert gewesec, als der Dachsteinkalk (vom stratigraphischen

Umfang der lonischen Zone) mit dem Lias und Dogger in

einer Farbe vereinigt wurde. Mehrere Grenzlinien des vor-

liegenden Kartenbildes sind daher schematisiert worden.

Der Isthmus ist ein stark verworfener und gestorter Ge-

birgsgrat. Er liegt etwa in der geradlinigen Verlangerung der

in Akarnanien (zwischen Bumisto und Hypsili Koryplii) auf

Kalamos-Kastos und Atokos beobachteten Yerwerfungszone.

Die nordliche Inselhalfte stellt eine im wesentlichen N—

S

orientierte Synkline dar. Den Kern der Synklinen bildet die

Flyschzone zwischen den Buchten von Aphales und Polis,

deren synklinale Struktur im Grunde der Bucht von Aphales

deutlich aufgedeckt ist.

Zum Ostfliigel der Synklinen gehort der Hauptkorper

des nordlichen Inselteiles, sowie die ihn nach Norden bis zum
Kap Marmakas fortsetzende Halbinsel. Die Flyschzone von

Aphales— Polis wird an ihrem Ostrand von den Nummuliten-

und tieferen Rudistenkalken des breiten Neritosplateaus und

ihrer Verlangerung bis zum Kap Joannis und Kap Marmakas
unterlagert.

Zwar verhiillt das schichtungslose Karstplateau von Anogi

die Struktur des Gebirges; auf seiner Ostseite fallen aber die

iilteren jurassischen bis obertriadischen Bildungen nach Westen

zu unter die cretacischen Kalkmassen ein. An der Ostkiiste der

nordlichen Inselhalfte wurden ebenfalls Langsverwerfungen be-

obachtet, die auch hier einzelne aus der normalen Lagerung

lierausgerissene Schollen trennen. Der Ostschenkel ist wesent-

licli llacher gelagert, als der Westschenkel, der in der Halb-

insel von Exogi erhalten ist, die sich im Nordwesten an den

Hauptkorper des nordlichen Inselteiles ansetzt. Hier treten

die alteren, in normaler Folge bis zum Dachsteinkalk hinunter-

reichenden Schichten in steiler, zum Teil iibergeneigter Stellung

unter der Flyschzone Aphales—Polis hervor.

Die Dachsteinkalke, der Lias und die hoheren Jurabildungen

desNe'ion (Kavellares) setzen sich aufKephallenia in denGebirgen

von Samos, dem Avgos und den Kokkini Rachi, fort.

Das kephallenische Hauptgebirge, das ich einmal durch-
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quert, aber noch niclit niiher imtersucht liabe, durfte nacli den

Aufnalimen yon J. Partscii im wesentlichen aus cretacischen

Gesteinen zusammengesetzt sein; docli scheint eine andere Facies

zu herrschen.

Ithaka und auch der ebengenannte Gebirgszug Yon Samos

auf Kephallenia gehoren zum loniscben Faciesgebiet, YOn dem
ich bisher feststellte, dafi es bis zum Akrokeraunischen Vor-

gebirge reicht, nnd Yermute, daB es im Monte Gargano wieder

herYortritt.

Sollte es sich bewahrheiten, dsiQ das kephallenische Haupt-

gebirge einem anderen Faciesgebiet angehort, so lage der Ge-

danke nalie, in ihm die Fortsetzung Apuliens, d. h. der Halb-

insel YOn Otranto, zu erblicken.

Zante stellt die Fortsetzung des keplialleniscben Haupt-

gebirges dar; zur gleichen Zone gehoren auch die Strophaden.

Die Kalke Yon Pylos, d. h. die Nummuliten-Hudistenkalke

der westlichen messenischen Halbinsel, liegen indessen im Be-

reiche der lonischen Zone.

Die mesozoischen Gesteine der lonischen Zone bilden, wie

ich schon in friiheren Abhandlungen auseinandersetzte, das

Substratum des atolischen Flyschbandes , das sich auch durch

den westlichen Peloponnes, allerdings mit Unterbrechungen

durch Iseogen, fortsetzt. Auf dem atolischen Flyschband und

dessen peloponnesischer Fortsetzung liegen dann die mesozoischen

Decken der Olonos-Pindoszone, die mit den bekannten Yon mir

entdeckten, im wesentlichen karnisch-unternorischen Halobien-

und Daonellenschichten beginnen. Diese Decken sind Yon Osten,

bzw. Nordosten, her auf den Flysch iiberschoben.

1. Die Siidhalfte der Insel.

a) Rundfahrt von Vathy um die siidliche Inselhalfte nach
Pisaeto und von da auf der StraDe zuriick nach Vathy.

Die Hauptstadt Yon Ithaka, Yathy, liegt im Grunde einer

tief in den siidlichen Inselteil eingreifenden Bucht, an die sich

eine kleine fruchtbare Talebene anschlieBt. Die Bucht Yon

Vathy wird im wesentlichen Yon den weifien, obertriadisch-

liassischen Kalkmassen umschlossen, die als Dachsteinkalke

Yom stratigraphischen Umfang der lonischen Zone bezeichnet

wurden (siehe Einleitung) und die ich auch im folgeuden Text

kurzweg als Dachsteinkalke anfiihren werde.

Auf der Ostseite der Bucht tritt indessen noch innerhalb der

Stadt der im wesentlichen altere obertriadische Dolomit hervor.

Der Dolomit oder Yielmehr dolomitische Kalk Ithakas gleicht in

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 31
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seinem Aussehen vollstandig dem obertriadischen SaprOYimo-

dolomit von Korfu ; er ist grau, meist ungescliiclitet, teils aber

auch in dicken Banken abgesondert. Etwas nordlich

der den Strand begleitenden Hauserzeile findet sich auf

der Ostseite des Hafens YOn Yathy ein Rest der roten Ober-

liasschichten. Es handelt sich um dieselben Bildungen, wie

sie iiberall in diesem Niveau in der lonischen Zone vorkommen.

Die Oberliasbildimgen sind an dieser Stelle sehr tonreich

und enthalten vorzugsweise, wenn auch nicht gerade reichlich,

die kleine Posidonia Bromd Yoltz.

Steigt man von diesem Punkt aus ostwarts in einer Tal-

schlucht aufwarts, so gelangt man aus dem roten Oberlias in

den schon erwahnten Dolomit. dann wieder in den gleichen

Oberlias, der seinerseits von den iiblicben Doggerbildungen

uberlagert wird.

Zwischen Dolomit und Oberlias gehen daher Yerwerfungen

liindurch, d. h. der Oberlias ist gegen den Dolomit abgebrochen.

Der Dogger fallt nach Osten zu ein. In hoherem Niveau

finden sich auch hier wieder hornsteinreiche Plattenkalke. Die

Schichtflachen der kieseligen Zwischenlagen sind mit den

Posidonien des Doggers bedeckt [Posidonia alpina Gras,

Posidonia Buchi Roemer). Es liegen hier dieselben Bildungen

vor, wie sie im Palaospitaprofil auf Korfu an der Basis der

reinen Hornsteinkomplexe des oberen Doggers auftreten.

In hoherem Niveau folgen in dem Hiigelland im Osten

des Hafens von Yathy noch weitere Glieder der Hornstein-

Plattenkalkfacies. Es handelt sich, wie schon mehrfach er-

wahnt, um jene diinnschichtigen Kalksteine, welche mit Horn-

steinlagen und schiefrigen Tonschichten durchschossen sind

(Yigiaskalke).

Bei der Ausfahrt aus dem Hafen von Yathy steht an der

Ostseite der sich hier schlauchformig verengernden Bucht

Dachsteinkalk an (Dachsteinkalke vom stratigraphischen

Umfang der lonischen Zone), Aus den gleichen Kalken setzt

sich das Gegengestade, d. h. die Hiigel ostlich der Dexiabucht

und das Inselchen Katzurbo, zusammen.
Beim Kap H. Andreas streichen die dickgebankten Dach-

steinkalke N—S bis N 20 West und fallen 45 « nach West
bzw. Siidwest^). Die Siidwestkuste der Schinosbucht besteht

ebenfalls aus Dachsteinkalk, der demnach die ganze Halbinsel

zwischen den Buchten von Yathy und Schinos aufbaut.

^) Bei den im speziellen Tail angefiihrteu Streichrichtungen handelt

es sich stets um observiertes Streichen.
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Die gleiche Beobachtung macht man langs der StraBe

YOn Yathy nach Scliinos, die bis ziir Siidostecke der Schinos-

bucht im Dachsteinkalk lauft; an den Hangen im Siiden hier-

Yon lagern die ostlich geneigten Schichten der Hornstein-Platten-

kalkfacies (also ebenfalls eine Verwerfung oder Yerschiebung).

Die Landzunge im Osten der Schinosbucht setzt sich aus

den iiber den ioniscken Dachsteinkalken folgenden Oberlias- and

Doggerbildungen zusammen. Der Oberlias besteht audi hier aus den

roten, grauen oder gefleckten, tonigen Knollenkalken und

Mergeln, die die kleine Posidonia Bronni Yoltz und die libliche

oberliassische Ammonitenfauna enthalten, wie z. B.

Hildoceras Lilli Haup:r,

Hildoceras Mercati Hauek,
Hildoceras comense Bucii,

Haugia variabilis Orb.,

Harpoceras radians Rein. (Grammoceras)^

Phylloceras Nilssoni Hebert u. a. m.

Die Ammoniten sind hier bei weitem nicht so reichlicli

vertreten, Y^ie auf Leukas, auf Korfu oder an manchen epiro-

tischen und akarnanisclien Oberlias-Yorkommen. Die aufge-

sammelten Stiicke genCigen jedoch zur Altersbestimmung yoII-

kommen.
Die strukturell ahnlichen, hier mehr plattig abgesonderten,

gelblichen Kalke des unteren Doggers haben gleichfalls einige

Ammoniten geliefert, wie Erijcites gonionotus Benecke, Duinortieria

Dumortieri Thiole. usw. In hoherem Niveau treten ebenfalls

plattige Kalke auf.

Oberlias und unterer Dogger kommen sowohl beim Kap
Schinos (Streichen N—S bis N 5 West; Fallen ca. 30—450
nach Ost), wie auch etwas weiter ostlich bei der Lokalitiit

Mina-Malapanu (Steinbriiche) Yor.

Bei Mina-Malapanu fallt der Oberlias mit 45 ^ gegen Osten

(Streichen N— S); die Schinos-Halbinsel wird deshalb eben-

falls YOn Yerwerfungen durchsetzt, d. h. die Oberliasbildungen

beim Kap sind im Verhaltnis zu denen bei Mina-Malapanu
abgesunken.

Bei Mina-Malapanu finden sich auch jene liassischen

Brachiopodenschichten, die ich bereits in der Einleitung hin-

reichend charakterisiert habe. Die roten Oberliasbildungen

und der iiberlagernde Dogger iiberqueren die schmale Land-
zunge und Ziehen an der Ostseite der Schinosbucht entlang.

Bei der Weiterfahrt gegen das Kap Ithaki zu folgen iiber

dem unteren Dogger, wie schon erwahnt, plattige Schichten

und dann die Hornstein-Plattenkalkfacies des oberen Juras
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mid der uoteren Kreide, die am Kap Ithaki vom Riidistenkalk

iiberlagert wird. Man bemerkt in diesem Profil nicht die aus-

schlieBlichen Horsteinplattenkomplexe des oberen Doggers.

Wie ich bereits hervorhob, diirften diese reinen Posidonien

fiihrenden Hornsteinkomplexe auf Ithaka nicht die bedeutende

Entwicklung erlangen wie anderwarts im lonischen Faciesgebiet,

da die Dogger-Posidonien im Osten der Bucht Yon Vathy in

einem Komplex YOn wechsellagernden Plattenkalken iind Kiesel-

schichten beobachtet wurden. Andererseits konnten aber audi

zwischen Mina-Malapanu und Kap Ithaki weitere Langs-

verwerfungen Yorkommen, wie sie bereits schon auf der Schinos-

Landzunge angetroffen wurden.

Am Kap Ithaki liegen iiber ca. 10 Meter machtigem

Rudistenkalk ungefahr 20 Meter im Umfang haltende diinn-

geschichtete Kalke. Hieriiber stellt sich erst der eigentliche

Hippuritenkalk ein.

In der Richtung gegen die Schinosbucht zu wurden zwi-

schen diesen obercretacischen Bildungen und der Schiefer-Horn-

stein-Plattenkalkfacies grobe Konglomerate beobachtet. Die

starke Diinung Yerhinderte ein Anlanden an dieser Stelle,

so da6 ich die Beobachtung nur aus der Ferne machen konnte

und nicht in der Lage war festzustellen, ob es sich hier um
eine Transgressionserscheinung ohne Diskordanz (Erosionsdis-

kordanz) oder um wieder zusammengebackene Brandungskonglo-

merate handelte.

Ich bemerke hierbei, da6 Konglomerat-Einschaltungen auch

sonst in der griechischen Kreide z. B. im Kiona- und KataYO-

thragebiet YOrkommen.
Auch das nachste Kap, Kap Sarakiniko, besteht aus Ru-

distenkalk (Streichen N— S; fallen 20—300 ^ach Ost).

Im Grunde der Bucht YOn Philiatro und auf der Nordseite

der Kanelatabucht erscheint darunter die Hornstein-Platten-

kalkfacies. Vom Kap Sarakiniko steuerten wir direkt auf die

Insel Lygia zu, die, ebenso wie das ihr gegeniiberliegende Ge-

stade, aus Dachsteinkalk besteht. Fallen etwa 30" nach S

(0 10 S), spater flacher.

In der Bucht unterhalb der Arethusaquelle (Perapigadi)

werden die lichten Kalkmassen, allerdings nur scheinbar, YOn

gelben Hornsteinplatten in Yerbindung mit Plattenkalken iiber-

lagert; es geht aber natiirlich auch hier zwischen diesen Gliedern

der oberjurassischen Hornstein-Plattenkalkfacies und den Dach-

steinkalken eine Verwerfung hindurch, d. li. die ersteren sind

abgesunken, bzw. die letzten haben sich gehoben.

IJber den Hornsteinplatten der Bucht unterhalb Arethusa
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folgen bei der Weiterfahrt langs der Kliste bis ziini Kap
H. Joannis gleichsinnig fallende Hornsteine (meist von dimkel-

grauer Farbe), Plattenkalke und Scliiefer. Streichen am Kap
H. Joannis W— 0; Fallen 45^ nach Siid. Diese bekannte

Schiefer-Hornstein-Plattenkalkfacies wird dann am Kap H. Joannis

von einer etwa 10 Meter macbtigen Rudistenkalklage, die vom
Korax herunterzieht, eingedeckt.

tiber dieser Rudistenkalkschicht lagern aucb bier wieder

Plattenkalke (20 Meter) imd dann bei der Kapelle H. Joannis

die eigentlicben . Hippuritenkalke (Streichen W— 0; Fallen

450 nach Siid).

Vom Kap H. Joannis liber die Bucht von Andri bis Pisaeto

herrschen ausschlieBlich Rudistenkalke, die hier die Steilhange

der Westkiiste des siidlichen Inselteiles aiifbauen. Bei Pisaeto

fanden sich bereits Nummuliten, so daB vermutlich auch an

der Kliste siidlich von Pisaeto eocane Nummulitenkalke auf-

treten. Die Nummiiliten-Rudistenkalke setzen jedenfalls auch

in der Hauptsache die Hohen des Merovigli, die ich nicht be-

sucht habe, zusammen (Streichen zwischen Pisaeto nnd der

Pafihohe N 30 0, Fallen 70" nach NW, 2 km ostlich Pisaeto

N 25 0).

Der Pafi zwischen dem Aetos und dem Gebirge des siid-

lichen Inselteiles verdankt seine Entstehung einem schmalen

Flyschband, das den Nummulitenkalken von Pisaeto auflagert.

Jenseits des Passes, an dem Flysch ansteht, tritt die StraBe

oberhalb der Bucht von Molo in den unterlagernden Nummu-
litenkalk iiber, unter dem seinerseits beim Fortschreiten in ost-

licher Richtung Rudistenkalk hervorkommt. Es sind dies die

Nummuliten -Rudistenkalke des Merovigli, die hier iiberquert

werden.

Weiter gegen die Dexiabuclit zu gelangt man dann in die

Schiefer-Hornstein-Plattenkalkfacies. (Streichen westlich der

Dexiabucht N 10 W, Fallen steil nach West bis N 30 West,

Fallen 45 nach Siidwest.)

Oberhalb der Bucht von Dexia stehen die charakteristischen

roten Oberliasbildungen (rote und graue bzw. gefleckte, tonige

Knollenkalke und Mergel) und unterer Dogger an. Oben auf

der Hohe bei den Windmiihlen sieht man die roten Ober-

liasschichten von der vordersten Windmiihle zum Meer hinunter-

streichen. An der Kreuzung mit der Strafie streichen die roten

Oberliasschichten N 30 W, Fallen ca. 60° nach Siidwest.

Im Oberlias und Dogger, die hier beide die normale petrogra-

phische Entwicklung zeigen, fanden sich Ammoniten der bereits

in der Einleitung skizzierten Faunen (u. a. Hammatocei^as jilanin-
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insigne Vacek), sowie Posidonia Bronni Voltz. Die roten Ober-

liasbilduDgen setzen, wie gesagt, den Abhang oberhalb der

Dexiabuclit zusammen.

Oben am Pa6 bei dem Windmiihlenhugel treten unter deni

Oberlias die lichten Kalkmassen des lonischen Dachsteinkalkes

hervor. Abwarts gegen Vathy stellen sich jedoch nochmals

jiingere Plattenkalke ein. (Streicben N 45 West, Fallen 60^

nach S.W.) Es sind also audi liier tektonische Storungen wahr-

nehmbar, die darauf zuriickzufiihren sind, dai3 gegen die Bucht

Yon Yathy zu Einbriiche stattfanden. Auf diese Weise ist es

zu eikliiren, da6 audi an der StraBe von Yathy nach Pisaeto

im Westen der Dexiabuclit auf eine kurze Erstreckung hin

nochmals die weiCen unter dem Oberlias lagernden Kalkmassen

zumYorschein kommen^) (weiSer, spatiger Kalk von etwasgroberem

Korn). Die siidliche Inselhiilfte ist, wie ich bereits bemerkte,

eine Antikline, deren Kern bei Yathy bloBgelegt ist. Wir haben

bei Dexia Langsbriiche vor uns, die jenen auf der entgegen-

gesetzten Seite bei Schinos entsprechen.

Die PlattenkalkschoUe zwischen Yathy und dem' Wind-
miihlenhugel von Dexia wurde auf der Karte nicht besonders

ausgeschieden , und zwar erstens aus Griinden der Ubersicht-

lichkeit und zweitens weil ihr Alter innerhalb der Juraformation

nicht genau feststeht, d. h. es kunnte sich sowohl um Kalke

des Doggers, wie des Malm (Viglaskalke) handeln.

Weiter im Siiden bezw. Siidosten des Windmlihlenhiigels

von Dexia herrschen die unter dem Oberlias lagernden hellen

Kalkmassen, wie man am Wege von Yathy nach Perachorio

beobachten kann.

Die Kalke werden hier z. T. als Bausteine gebrochen und

fallen nach Sudwest. (Oben im Siiden von Kastro Streiclien

N 20 W, Fallen steil West.) Die Dachsteinkalke (vom stra-

tigraphischen Umfang der lonischen Zone) sind hier, ebenso

wie westlich der Dexiabucht und audi an manchen anderen

Yorkommen der Insel, etwas kornig und nicht krystalliiiverandert.

Am Siidwestausgang der Stadt wurde auch ein kleines, scheinbar

von oben herabgeratschtes Stiick Hippuritenkalk angetroffen.

b) Von Vathy nach dem Korax.

Siidlich von Yathy fiihrt die StraBe zunachst durch den

Dacksteinkalk der mit dem des Windmiihlenhiigels (im Siid-

osten der Bucht von Dexia) zusammenzuhangen scheint.

Oberhalb Bruzi folgt die hohere Hornstein-Plattenkalk-

formation. Die Lagerungsverhaltnisse sind dieselben, wie sie

Auf der Karte nicht besonders ausgeschieden.
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in der Bucht unterhalb der Arethusaquelle beobachtet wurden,

d. h. zwischen der Hornstein -Plattenkalkfacies (Viglaskalken)

und den Dachsteinkalken geht eine Verwerfung hindurch. In-

folgedessen ist hier der Oberlias und untere Dogger nicht mehr wahr-
nehmbar. (Streichen bei BriiziN 60W, Fallen 45^ Siidwest; siidlich

Bruzi W—0, Fallen Sud; nach dem Endpunkt der Strafie

N70 West bis W-0 ; Fallen20—35 o nach Sud). In der Gegend von

Bruzi biegen daher die Scbichten allmahlich nachOsten um und die

Hornstein-Plattenkalkfacieshangtmitjener unterhalb der Arethusa-

quelle zusammen.

Die Koraxwand wird aus der etwa 20 m machtigen

Rudistenkalklage gebildet, deren Fortsetzung bei H. Joannis

augetroffen wurde.

Vom Endpunkt der Strafie kehren wir fiber Cherulakia

und die Kapelle H. Ilias nach Vathy zuriick. Der Weg kreuzt

zuerst die Hornstein -Plattenkalkfacies von Bruzi, gelangt dann

wieder in den Dachsteinkalk und spiiter in den grauen dolomiti-

siertenKalk. Siidostlich oberhalb von Cherulakia kehren nochmals

senkrecht aufgerichtete , hornsteinreiche dickgebankte Platten-

kalke wieder und weiterhin Dachsteinkalk, der vor dem Stein-

bruch unterhalb der Kapelle H. Ilias in Dolomit iibergeht.

Der Steinbruch unterhalb der Kapelle Hagios Ilias (siidlich

bzw. siidostlich von Vathy) ist in den roten, tonigen Oberlias-

schichten angelegt. Die roten knolligen Kalke sind an diesem

Punkte etwas dichter und barter, als sonst und sondern sich

in Flatten ab, die im Bruche zu einem Sattel aufgewolbt sind.

(Streichen N 10 West, Fallen 45" nach Ost auf der Ostseite des

Aufschlusses). Dariiber lagern die gelbgrauen, strukturell ahnlichen

Kalke des unteren Doggers. Die Fauna besteht , wie immer,

aus PoHidonia Bronni Yoltz und mehreren der schon oft ge-

nannten Ammonitenspecies.

Einige der Stiicke sind schon in einer meiner friiheren Ab-
handlungen zitiert und zum Teil auch abgebildet^).

Von dem Oberlias - Dogger -AufschluB von Hagios Ilias bis

Vathy fiihrt der Weg durch das Alluvialland der Ebenc, die

sich im Hintergrund der Bucht von Vathy ausbreitet.

Von Vathy gegen Kanelata zu herrschen zunachst Horn-

steinreiche Plattenkalke (Viglaskalke), die vor der Hohe der

Kapelle H. Konstantinos eine flache Aufwolbung zeigen. Ab-
warts gegen die Bucht von Kanelata zu halten zunachst noch

die gleichen Bildungen an, in tieferem Niveau linden sich dann

Carl Renz: Uber die mesozoische Formationsgruppe der siid-

westhchen Balkanhalbinsel. Neues Jahrbuch f. Min., usw. Beil.-Bd. 21,S. 237.

Taf. 10, Fig. 2,2 a; Taf. 12, Fig. 3.
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(NNW Yon Kanelata) Hornsteinlagen mit Posidonien des Doggers.

Diese Posidonien fiihrenden hellgrauen Bildungen werden hier

zum Teil oolithiscli. Das Fallen der Schichten schwankt be-

trachtlich. (Streichen jenseits der Pafihohe 0 30 S, Fallen

450 NO; im Suden der Bucht S 20 0, Fallen 45^ nach 0; da-

zwischen N 30 W, Fallen 45" nach NO).

Unten an der Bucht wird der Kustensaum zu beiden Seiten

aus Dachsteinkalk gebildet; weiter hinaus folgen die bereits er-

wahnten jiingeren Bildungen. Auf der Siidseite der Bucht bildet

der Dachsteinkalk eine Wolbung.

Der siidliche Inselteil ist demnach zu einer Antiklinen auf-

gefaltet. Ihr Kern ist bei Vathy aufgeschlossen ; ihre in der

Gegend yon Yathy Nord-Siid orientierte Achse biegt beim Fort-

schreiten in sudlicher Pichtung sukzessive nach Osten um. Wie
wir jedoch auf alien begangenen Strecken gesehen haben, wird

dieses an sich einfache Bild durch zahlreiche Storungen kom-
pliziert; die vorliegende Kartenskizze ist daher in vieler Hin-

sicht schematisiert worden.

2. Der Hauptkorper des nordlichen Inselteiles.

Von Vathy nach Anogi — Stavros — Levki — Vathy — und
Stavros — Phr'kes — Mavrona — Kioni — Kap H. Ilias —

Vathy.

Der nordliche Inselteil besitzt ebenfalls einen einfachen

tektonischen Bau. Kompliziert ist hier nur der Isthmus, der

ihn mit der siidlichen Inselhalfte verkniipft. Das Flyschband,

das zwischen der Molobucht und Pisaeto dem Nummulitenkalk

des Merovigli auflagert, wird Yon den alteren Kalken des Aetos

durch eine Verwerfung geschieden. Steigt man YOn der im

Flysch gelegenen PaBhohe zum Aetos hinauf, so gelangt man
zunachst in die Hornsteinfiihrenden Plattenkalke, die den Ab-

hang gegen das westliche Meer zu bilden. (Streichen W— 0,

Fallen ca. 45^ nach Nord).

Die Yersteinerungen, die Davy hier in den tonigen Zwischen-

lagen der Hornstein-Plattenkalkentwicklung gefunden hat, waren

also Yermutlich entwederPosidonien oderAulacomyellen. Der Gipfel

des Aetos besteht aus hellem Kalk, anscheinend Dachsteinkalk.

Beim Abstieg langs der Nordseite gegen die Bucht Yon

Molo zu wurden an den Abhangen des Aetos zweifellose

Dachsteinkalke festgestellt. Der Dachsteinkalk des Aetos ware

also sowohl YOn den Hornsteinfiihrenden Plattenkalken , wie

YOn dem Flysch getrennt und wiirde einen Horst darstellen.

Unten an der YOn Vathy nach StaYros fiihrenden StraBe

wurden dieselben Beobachtungen gemacht.
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Nach der Abzweigung von der Route nach Pisatito gelangt

man aus dem Nummulitenkalk in den iiberlagernden Flysch,

der angebaut ist, dessen Schichten unten am Meeresstrand aber

deutlich aufgeschlossen sind.

Weiterbin stebt am Grunde der Bucht von Molo der scbon

ervvabnte Dachsteinkalk des Aetos an. Die StraBe erklimmt

in Serpentinen die Kammbobe von Agros, und zwar zu-

nacbst in steil aufgericbteten Hornsteinreicben Plattenkalken,

die stark gewunden und gestort sind und vielfacb senkrecbt

steben. (Obs. Streicben N 30 W.) Diese Bildungen scblingen

sicb tiber die Kammbobe aiif die Westseite des Aetos biniiber.

Kurz bevor sicb die Strafie zur anderen Inselseite biniiber

wendet, wurde Hippuritenkalk beobacbtet und bei Agros selbst

wieder senkrecbt stebender Plattenkalk (Streicben 0 10 S).

Weiterbin folgt die StraBe in Kalkbreccien dem ungemein

steilen Westbang der Insel bis zur Abzweigung nacb Stavros.

Die Strafie nacb Anogi windet sicb zunacbst nocb in Serpen-

tinen aufwarts; bei den ersten Kebren im Dacbsteinkalk, der

bis zum Meer binunterreicbt, dann in Nummulitenkalken.

Wir baben also ein stark zerriittetes Scbollengebiet durcb-

scbritten, von nun ab werden aber die tektoniscben Verbiiltnisse

wesentlicb einfacber.

Der Aetos, d. b. der Istbmus zwiscben den beiden Insel-

balften, liegt in der Yerlangerung der Storungszone, die icb

bereits in Arkarnanien (zwiscben Bumisto und Hypsili Korypbi),

auf Kalamos und auf Atokos beobacbtet babe.

Die Nummulitenkalke zieben zum Neritos binauf und bauen

zweifellos die langgestreckte Kammbobe auf.

Kurz bevor sicb die Wege nacb Katbara uud Anogi teilen,

streicben die gebankten Nummulitenkalke N—S und fallen

ca. 45° nacb West. Etwa in der Hobe des Klosters Katbara

tritt die StraBe in die tieferliegenden Hippuritenkalke tiber, die

das ganze breite Hocbplateau von Anogi zusammensetzen. Die

Hoben im Westen bestehen jedenfalls aus den boberen Nummu-
litenkalken.

Die Rudistenkalke sind in der Regel ungescbicbtet, von

etwas breccioser Struktur, durcb die Verwitterung locberig ge-

worden und z. T. in macbtigen Blocken abgesondert. Es ist

eine typiscbe Karstlandscbaft, durcb die der Weg nacb Anogi

weiterfiibrt.

Bei Anogi ist der Rudistenkalk z. T. aucb rein weiB und
dicbter und gleicbt insofern den Rudistenkalken aufKepballenia,

z. B. bei Dilinata. Er entbiilt bauptsacblicb Scbalenfragmente

von Hippuriten und Radioliten.
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Yon Anogi geht es in einem sicli nach Norden zu oifnen-

den Tal abwarts, und zwar stets in den gleichen Rudistenkalken.

Beim Austritt aus diesem Tal wendet sich der Pfad um
die nordlichen Abhange des Neritos lierum nach Westen und
tritt kurz vor Stavros wieder in den hoheren Nummulitenkalk ein.

Der Hippuritenkalk dagegen erstreckt sich iiber Yigla bis

Phrikes und streicht von hier weiter nach Norden bis zum Kap
Marmakas.

Die Stra8e von Stavros iiber Levki fiihrt langs des west-

lichen Abbruches der Insel in den Kreidekalken, z. T. wohl

auch schon im Eocan. Diese Kalke sind teils ungeschichtet,

teils dickgebankt, bisweilen auch in diinneren Lagen abgesondert.

Vielfach herrscht auch Kalkbreccie und Gehiingeschutt. Unter-

halb Levki wird die Kiiste von einem Neogensaum begleitet,

den ich nicht untersucht habe. Darin treten Gipslager

auf. Wie das an einem solchen Abbruch erklarlich ist, unter-

liegt das Streichen und Fallen betrachtlichen Schwankungen.

(Etwa 2 km stidlich Stavros Streichen N—S, Fallen steil W;
bei Levki N—S, Fallen 10° nach 0; spater aber auch "horizon-

tale Lagerung; oberhalb H. Joannis N 45 W, Fallen nach SW;
oberhalb der Bucht nordlich Agros N 80 W, Fallen 45" nach S).

Der nordliche Inselteil bildet, wie gesagt, eine Synkline,

bei der der ostliche Schenkel wesentlich flacher gelagert ist,

als der westliche.

Die Nummuliten-Rudistenkalkmassen des breiten Neritos-

massives gehoren zum ostlichen Fliigel liber dem bei Stavros

der Flysch lagert. Die alteren Bildungen sind diesem Bau-

plane zufolge am Ostabfalle des Neritosmassivs als Unter-

lagerung des Rudistenkalkplateaus von Anogi zu suchen.

Eine Kiistenfahrt von Phrikes iiber Kioni zum Kap H. Ilias

erwies die Richtigkeit dieser Auffassung. Auf der Strecke von

Stavros nach Phrikes iiberquert man zunachst wieder die

Nummulitenkalkzone des Neritos. Im Nummulitenkalk sind

hier, ebenso wie auf Leukas, graue Kieselknollen eingeschaltet

die gleichfalls tadellose Nummuliten und Alveolinen [Alveolina

elUpsoidalis Sciiwag.) enthalten.

Vor Phrikes tritt darunter der Rudistenkalk als nordliche

Fortsetzung des Rudistenkalkes von Anogi hervor. Das Wind-

miihlenkliff am Hafen von Phrikes besteht aus typischem Ru-

distenkalk,

Im Norden von Phrikes zieht der Rudistenkalk in senk-

rechter StelUmg in der Richtung gegen Kap Marmakas weiter.

Nach dem Auslaufen aus dem Flafen von Phrikes bemerkt man
zu beiden Seiten der Bucht die senkrecht aufgerichteten
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Schichten der Hornstein-Plattenkalkfacies als Liegendes der

Rudistenkalke von Phrikes.

BeiMavroDawiegendieKieselgesteine etwasvonmd enthalten

die schon erwalinten Halobien artigen Zweischaler^) die ich trotz

Unkenntnis des SchloBrandes infolge der groBeu habituellen

Ahnlichkeit der Berippung, Skulptur und Schalenform proviso-

riscli zu der oberjiirassischen Aulacomyella problem atica Yviu.A'Si

gestellt habe.

Gleiche Schichten fand ich auch schon im Kessel von

Perithia auf Korfu und bei Pagania an der epirotischen Kiiste.

Die Aidacomjjellen-fiihrenden Kieselgesteine sind hellgrau bis

weiBgelblich, verwittern aber, ebenso wie die tieferen Posidonien-

hornsteine des Doggers, zii einem gelben Gesteinsschutt aiis

eckigen Stiicken.

Die Halbinsel Akrotiri besteht aus obertriadischem

grauem Dolomit oder vielmehr dolomitisiertem Kalk, wahrend

im Westen der Bucht von Mavrona auf kurze Distanz hin die

unter demOberlias lagerndenKalkmassen zum Vorschein kommen.
Die Aulacomyellen - fiihrenden Kieselgesteine von Mavrona

werden demnach durch diese Dachsteinkalkzone von der eigent-

lichen Hornstein-Plattenkalkfacies ostlich Phrikes getrennt.

In denGrenzzonengegen den Dachsteinkalk, die somit gleich-

zeitig Verwerfungszonen entsprechen, wurden zahlreiche Brocken

der roten Oberliasablagerungen beobachtet.

Dieselben Lagerungsverhaltnisse kehren in der Bucht von

Kioni wieder.

Im Grunde der Bucht von Kioni lagert unterhalb der

Kapelle Evangelistria ein Rest der roten, tonigen und knolligen

Oberliasschichten mit Posldonia Brormi Yoltz, Phylloceras NiU-
soni Hebekt usw. Darin kommen auch graue und gefleckte

Partien vor. Uber dem Oberlias haben sich noch Telle der

hoheren Bildungen erhalten.

Nach Osten zu stehen zu beiden Seiten der Bucht die ober-

jurassischen Hornsteinreichen Plattenkalke mit den schon er-

wahnten Aulacomyelle7^-}IoYiistemeii an, die von Mavrona liber

die Landzunge heriiberstreichen. (Streichen auf der Siidseite

der Bucht N 46 W, Fallen 45° nach Sudwest; Streichen auf der

Nordseite der Bucht N 30 W, Fallen 60^ nach Sudwest.) Die
Einfahrt in die Bucht von Kioni durchbricht den obertriadischen

Dolomit der Akrotirihalbinsel, der seinerseits die Kiiste von
Psigadi bis H. Ilias zusammensetzt. Siidwestlich von H. Ilias

lagert an der Kiiste iiber dem Dolomit der Dachsteinkalk, ohne

') Ostlich des Hafens, vor der ersten Windnng der StraBe.
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daB hier die eingebrochene Zwisclienscliolle der oberjurassischen

Hornstein-Plattenkalke mit den Aulacomyellen-Hornsteinen zum
Yorschein kiime.

Weiter gegen die Bucht von Molo zu folgt dann siidwest-

lich fallender Viglaskalk, sodai3 demnach zwisclien Dacbstein-

kalk und den oberjurassiscben Bildungen eine Verwerfung bin-

durcbziebt und der Oberlias imd Dogger bier feblt. Uber der

Hornstein-Plattenkalkfacies rubt weiter gegen Siidwesten zii

iingescbicbteter Riidistenkalk.

Auf der Ostseite des nordlicben Inselteiles treten daber

die alteren jurassiscben imd obertriadiscben Bildungen bervor.

Zwiscben dem Band der unter dem Rudistenkalk Yon Anogi

lagernden Hornstein-Plattenkalkfacies (Vigliiskalke) und dem
Dacbsteinkalk lauft ein Langssprung bindurcb. Ebenso stellen

die Aiilaconiyelleii -iuhrenden Hornsteine und Plattenkalke eine

zwiscben dem ioniscben Dacbsteinkalk und Dolomit einge-

brocbene Zwiscbenscbolle dar,

3. Die nordostliche Halbinsel von Ithaka.

Von Stavros iiber Phrikes — Phigalia — Kap Marmakas —
Bucht von Aphales nach Stavros.

Im Norden der Hiiuser von Pbrikes steben, wie scbon an-

gegeben, senkrecbt stebende Rudistenkalke an, die von Anogi

bis zum Kap Marmakas durcbstreicben. Auf der Nordseite der

Bucbt von Pbrikes und liings der Ostkuste folgen etwa bis zur

Hobe des Eilandes H. Nikolaos senkrecbt aufgericbtete Horn-

steinreicbe Plattenkalke und Hornsteine; es berrscben demnacb

die gleicben Lagerungsverbaltnisse, wie am Gegengestade. Das

Inselcben H. Nikolaos bestebt aus steil gestellten Plattenkalken.

In der nordwestlicb von H. Nikolaos gelegenen Bucbt von Aliki

steben die roten, tonigen und knolligen Kalke und Mergel des

Oberlias an.

Die Faciesverbaltnisse sind im Oberlias Itbakas stets die

gleicben ; Posidonia Bronni Voltz und einige Ammoniten lieferten

aucb hier den Altersbeweis. (Streicben der senkrecbt stebenden

Plattenkalke bei Aliki N 10 W.) Die Halbinsel von Korkali

wird von Dolomit eingenommen, der die Fortsetzung des Do-

lomits von Akrotiri darstellt,

Auf der Nordseite der Korkali-Landzunge lagern iiber dem

Dolomit aucbDacbsteinkalke, iiber denen dann an dem letzten Vor-

sprung vorKap Marmakas Oberlias undDogger angetroffen warden.

Bei Aliki streicben daber aucb zwiscben Oberlias und

Dolomit Langsverwerfungen bindurcb.
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Die Oberliasschichten YOr Kap Marmakas — es handelt

sich iini schlecht aufgeschlossene gelbe, tonige und knollige

Kalke — haben gleichfalls einige Ammonitenfragmente geliefert.

Der Raum zwischen diesen Bildungen und den Riidistenkalken,

die beim Kap Marmakas beginnen, wird von den Hornsteinreichen

Plattenkalken eingenommen, die von Siiden, d. h. von der Biicht

von Phrikes her, durchstreichen. Es handelt sich aber im all-

gemeinen um ein recht verworfenes Gebiet.

A^om Kap Marmakas bis zum Kap Hagios Joannis herrscht

ungeschichteter Hippiiritenkalk. Am Kap Joannis wird der

Rudistenkalk dann von den besser gebankten Nummuliten-

kalken iiberlagert.

Vom Kap H, Joannis bis H, Saranta folgen wir einem be-

schw^erlichen Pfad iiber der Steilkiiste der Aphalesbncht stets

durch den ungeschichteten Hippuriten- oder den hoheren

Nummulitenkalk. Streichen etwa halbwegs zwischen H. Joannis

und H. Saranta (unterhalb einer Miihle) N 20 W, Fallen steil

nach West. Vor H. Saranta biegen die plattigen Kalke lokal

mehr in die W—0-Richtung um.

Bei Hagios Saranta findet sich Nummulitenkalk, der gegen

Westen zu vom Flysch Iiberlagert wird. (Streichen bei

H. Saranta N 30 Ost, Fallen 70" nach West.)

Yon H. Saranta bis Stavros herrscht Flysch, der hier den

Kern der Synklinen bildet, wie die am Grunde der Aphales-

bucht aufgeschlossene Gebirgsstruktur zeigt. (Streichen der

braunen Sandsteine an der StraBenabzweigung nach KoUieri

N— S, Fallen steil nach West.) Zwischen H. Saranta und

Stavros wird der Flysch, soweit ich es in dem angebauten und

bewachsenen Gebiet bei der Durchfahrt iibersehen konnte, z. T.

auch von diskordant dariiberlagerndem Neogen bedeckt.

4. Die nordwestliche Halbinsel von Ithaka.

Von Stavros nach Polis — Kap Argastan'es — H. Ilias nach

Stavros — Exogi und auf den Neion (Kavellares).

Die StraBe von Stavros hinunter nach Polis fiihrt meist im

Nummulitenkalk. Die plattigen Kalke streichen oben an der

Abzweigung der StraBe N 45 Ost, Fallen 45" nach NW. Der
Vorsprung im Westen der Polisbucht besteht aus grobem
Konglomerat. Nordlich hiervon steht grauer Dolomit bzw.

dolomitischer Kalk an, der hier an der Basis der Dachstein-

kalke des Kavellaresstockes hervorkommt.

Weiterhin beteiligen sich an der Zusammensetzung des

Kiistensaumes bis zum Kap Argasteries teils Dachsteinkalk-
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breccien, teils graublaue und gelbe neogene Mergel. Am Kap
Kavellaris kommt auch schwarzlicher Gips vor. Auf der Siid-

seite des Kaps Argastenes befindet sich ein guter AufschliiB

der roten, tonigen imd knolligen Kalke des Oberlias.

Die roten und rot und grau gefleckten, mergeligen und
knolligen Partien enthalten besonders schone Exemplare der

hier reichlicli auftretenden Posidonia Bronni Yoltz.

Beim Oberlias des Kaps Argasteries handelt es sicli um
eine in der Yerlangerung des Oberlias von Exogi herabgebrochene

Scholle. Am Kap Argasteries und weiterhin bis zur Quelle

Kyra Mario (Kyria Maria) wird die hohlenreiche Steilkiiste aus

Dachsteinkalkbreccien gebildet.

Unterhalb H. Ilias erscheint, wie auf der entgegengesetzten

Seite der Halbinsel, wieder Neogen, namlich Gips, der mit

schwarzem liartem Anhydrit in Yerbindung steht, wie das auch

beim neogenen Gips der Insel Korfu ofters beobachtet wurde.
Der Gips ragt als scharfer Grat aus den weichen neogenen Ge-

steinen heraus; Buchteinwiirts wurden feine Konglomerate, sowie

gelbe und blaugraue Mergel und graugriine kalkige Sandsteine

beobachtet.

Im Grunde der Bucht von Aphales steht, wie schon er-

wahnt, Flysch an^ der hier eine ziemlich steile, aber deutliche

Synkline bildet. Man gewahrt ferner, daB die Flyschschichten

in recht steiler Stellung die Nummulitenkalke an der Ost-

kiiste der Aphalesbucht eindecken. Im Grundeder Aphalesbucht

enthalten diese Bildungen auch eine hartere konglomeratische

Zwischenlage fStreichen in der Siidwestecke der Aphalesbucht

N 30 Ost, Fallen 70 ^ nach Ost; in der Siidostecke N 20 Ost,

Fallen 70^ nach West).

Der Flysch zwischen H. Saranta—Kollieri und Stavros

wird, wie gesagt, z. T. auch von neogenen Bildungen iiberdeckt.

(darunter graue Konglomerate und Mergel.)

Bei der Auffahrt nach Exogi tritt unter jenen Bildungen

zunachst Hippuritenkalk hervor, unter dem dann bis Exogi

die Gesteine der Hornstein-Plattenkalkfacies folgen. (Steil auf-

gerichtet, Streichen N 10 AY.)

Westlich und nordwestlich von Exogi kehren in tieferem

Niveau die Ablagerungen des Oberlias und Doggers wieder.

Es handelt sich um die normale Faciesausbildung; namlich im

Oberlias um die roten, tonigen Knollenkalke und Mergel, die

neben Posidonia Bronni Yoltz die bekannten Ammoniten liefern.

Beim Aufstieg vom Dorf Exogi auf den Kavellares wurde

u. a. auch ein loser Harpoceras (Polijplectus) Kurrianum Oppel

var. Meiieghinii Bonarelli emend. Renz (Fossiles du calcaire
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rouge ammonitique [Lomardie et Apennin central] Lias supe-

rieur Tafel IX, Fig. 1). Bei der Unkenntnis der Lobatur bleibt

die generisclie Zuteiluug unsicher aufgesammelt. Die Stamm-

form liegt im allgemeinen tiefer als die ionische Oberliasfaima;

das Gestein des aus Itbaka yorliegenden Steinkernes, ein licht-

grauer Kalk, deutet iibrigens auch auf Mittellias bin, Nord-

westlicb von Exogi fand sich neben anderen Arten IlUdoceras

LiLLi Hauer docb ist die Fossilfiibrung der roten KuoUenkalke

und Mergel der Oberlias iiberall gering.

Der Kamm des Ne'ion oder Kavellares bestebt aus Dach-

steinkalk (vom stratigrapbiscben Umfang der ioniscben Zone =
Pantokratorkalk), der von dem Oberlias-Doggerband von Exogi

an seinem Ostrande begleitet wird. Die Hoben des Neion sind

von einigen Windmiiblen gekront. (Streicben der Dacbstein-

kalke bei den Miiblen N—S bis N 10 Ost, Fallen senkrecbt bis

westlicb geneigt.)

Die Dacbsteinkalke des Kavellares setzen sicb, ebenso wie

die boberen liassiscben und mitteljurassiscben Ablagerungen, in

gleicher Entwicklung in den Gebirgen von Samos auf Kepbal-

lenia, im Avgos und den Kokkini Racbi fort.
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VIII

Druckfehlerbericliti^iiiigen.

A. Abhandlungen.

Seite 230, Zeile4 von oben, lies „Sickerwassern" statt ,,Sickwas8erii",

- 303, Zeile 22 von oben, lies „Haukuppe" statt „Xaukuppe".

- 313, Zeile 20 von unten, lies „Bucking* statt „BuGKlNG".

- 322, Zeile 17 von unten, lies „Barrande" statt „Barraude".

326, Zeile 12 von unten, lies .,Ph. elegans^ statt ,,P. helegans".

- 334, Zeile 2 von unten, lies „Goniatitenkalken" statt „Gonia-

titen kaeken".

- 471, Zeile 12 von oben, ist „Gyroporella aequalis'-und^ zu streichen.

- 475, Zeile 15 von oben, lies „Sclialen" statt „Bivalven'\

B. Monatsberichte.

Seite 269, Zeile 11 von oben, lies „Dorm" statt „Dorn".
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