
Zeitschrift
der

Deutschen Geologischen Gesellschaft

B. Moiiatsbericlite.

Nr. 1. 1912.

Protokoll der Sitzung vom 3. Januar 1912.

Vorsitzender: Herr WahnsCHAFFE.

Der Yorsitzende eroffnet die Sitzung und erteilt dem
Schriftfiilirer das "Wort zur Yerlesung des Protokolls der vorigen.

Sitzung. Das Protokoll wird genehmigt.

Der Yorsitzende teilt dann mit, daB der Yorstand in

seiner letzten Sitzung folgenden BeschluB gefai3t hat:

„Im Interesse aller Mitglieder beschlieiit der Yor-

stand, die Dauer eines jeden wissenschaftliclien Yortrages

in den Sitzungen auf eine halbe Stunde zu beschranken

und nur in besonderen Ausnahmefallen im Hocbstfalle

eine Ausdehnung auf dreiyiertel Stunden zuzulassen.

Der Yorsitzende ist verpflichtet, den Yortragenden kurz

Yor Ablauf der Redezeit darauf aufmerksam zu machen,

daB er ihm, falls er die Zeit liberscliritte, das Wort ent-

ziehen miisse."

Dazu sprechen die Herren GraSSNER und Rauff. Herr

GraSSNER regt an auch fiir die Diskussionen eine entsprechende

Bescbrankung eintreten zu lassen.

Der Gesellschaft wiinschen beizutreten

:

Das geologische Institut der deutschen Universitdt in

Prag, 11. Weinberggasse 3, Yorgeschlagen durch die

Herren Eberdt, JentzSCH und ZiMMERMANN I.

Die mineralogische Ahteilung des IJngarischen National-

museums in Budapest, Yorgeschlagen durch die Herren

Belowsky, Hennig und Reck.

Herr Privatdozent Dr. SCHOMDORF in Hannover, Geolo-

logisch-mineralogisches Institut der Kgl. Technischen
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Hochschule, vorgeschlagen durch die Herren YON LlN-
STOW, Grupe und Stille.

Herr Oberbergamtsmarkscheider ULLRICH in Breslau

wiinscht, daB seine Mitgliedschaft auf den Deutschen
Markscheider-Verei7i in Breslau iibertragen wird.

Die als Geschenk eingegangenen Werke werden der Yer-
sammlung durch den Yorsitzenden Yorgelegt.

Sodann macbt Herr JAEKEL-Greifswald gescliaftliclie Mit-

teilungen iiber die nachste Hauptversammlung der Gesellschaft

in Greifswald und Yorschlage fiir die anzuscblieBenden Ex-
kursionen.

Dazu spreclien die Herren Menzel, Jaekel, Keilhack,
Ratiff und der Yorsitzende.

AuBerdem gibt Herr Jaekel eine Anregung fiir eine zu

griindende Palaontologisclie Gesellschaft zar Entlastung der

Yortragssitzungen der Geologischen Gesellschaft.

Dann erteilt der Yorsitzende Herrn Jaekel das "Wort

zu dem Bericht iiber seine Dinosaurierfunde bei
Halb er stadt.

In der Diskussion sprechen die Herren KeilhaCK,
TORNIER, Naumann und der Yortragende.

Herr G. TORNIER bemerkt zu den Ausfiihrungen des

Herrn Jakel:

Herr Jakel hat es fiir richtig befunden, das hier

schon einmal Gesagte zu wiederholen, daB ich mich namlich

in einer ganz sekundaren Sache, und zwar bei der Annahme,

daB die Astragali des Diplodocus in dessen Skelettrekonstruk-

tion durch HatCHER vertauscht seien, getauscht habe. Wenn
nun auch, entgegen seiner Ansicht, das Auftreten von diplo-

docus-sihulichen Astragali und von Astragalus -+- Calcaneus

bei anderen Dinosaurierarten wie Diplodocus ein Beweis gegen

meine Yermutung durchaus nicht sind — versicherte mir doch

unlangst eine Autoritat auf diesem Gebiet, daB der Diplodocus

einen Calcaneus „ganz und gar nicht gehabt habe" — , so bin

ich doch durchaus der Uberzeugung, daB ich mich bei jener

Annahme getauscht habe. Sie wurde aber jedenfalls nicht,

wie Herr Jakel seinerzeit (diese Zeitschr. 1910, S. 274) Tvill-

kiirlich annahm, „mit groBer Sicherheit" gemacht, sondern erst

auf Grund sehr sorgfaltiger anatomischer Erwagungen, die es

unbedingt zu erfordern schienen, und nach sehr langem schweren

Bedenken, da ein fest montiertes Skelett ein freies wissen-
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schaftliclies Arbeiten an den Gelenken iiberliaupt nicht ge-

stattet, sondern nur Wahrscheinlichkeitssclilusse zulaBt.

Weil nun aber jene anatomisclaen Griinde, die aucb zur-

zeit noch mit YoUem Recht bestehen, auch dann erfiillt sind,

wenn dem Tier ein Astragalus 4- Calcaneus zukommen, und sich

bei Diplodocus der bisher nur aufgefundene eine dieser Knochen
der Tibia tadellos anpaBt, gebe ich die friiher vertretene An-
scbauung auf. — Fiir die Beurteilung des Baues und der

charakteristischen Haltung des Tieres macbt dies aber, das sei

nocbmals wiederholt, rein gar nichts aus — worauf ich dem-
nachst in einer besonderen Arbeit sehr eingebend zuriick-

kommen werde.

Wenn aber Herr Jakel jetzt zugleich auch darauf noch

tadelnd eingeht, da6 ich bisher diese Meinungsanderung

noch nicht literarisch niedergelegt habe, so lag es seinerzeit,

als er den ersten Vortrag iiber die Halberstadter Funde hier

hielt (diese Monatsber. 1910, S. 270\ ganz bei ihm, das an

meiner Stelle mit Yollem Recht zu tun; denn er besprach mit

mir Yor seinem Vortrag verschiedenes daraus, und ich erklarte-

ihm damals schon, dafi ich mich in der Astragalusdeutung

sicher getauscht hatte; er war also wohl imstande und durch-

aus berechtigt, das in seinem Vortrag zu erwahnen, und ich

selbst hatte es unter solchen Umstanden getan.

Ferner "wird sich, bin ich iiberzeugt, sehr bald zeigen, zu

welcher Zeit sich Herr Jakel anatomisch weit mehr getauscht

hat als ich: Ob damals namlich, als er auf Grund seiner

Halberstadter Funde, diese einschliei3end und meine voran-

gehenden Ausfiihrungen iiber den Diplodocus Yerallgemeinernd,

erklarte (diese Zeitschr. 1910, S. 276'): „Das Ergebnis meiner
Darlegungen ware demnach: 1. DaB die sauropoden Dinosaurier

sich auf ihren Beinen nach der Art der Eidechsen bewegten;
da6 sie ihre Beine, besonders die HinterfiiBe, auch zu schar-

render Tatigkeit benutzten. 2. DaB die Zehen eine groBe

Beweglichkeit an den Metapodien Yerraten, keineswegs aber mit
digitigrader Stellung den Korper stiitzen und tragen konnten."
— und als er auf Grund eines Scherzbildes (S. 27i) sogar

in der Sache Prioritatsanspriiche machen zu wollen schien.

Oder jetzt, wo er in seinem Buch: Die Wirbeltiere, 1911,
Seite 158, und nun hier soeben— auch auf Grund seiner Halber-
stadter Funde und diese miteinschlieBend — die Saurischia

der Trias- und Juraformation, „die sich mit einigen kraftigen

Krallen an den 3— 4 inneren Zehen wohl einer omnivoren,
wenn nicht gar frugiYoren Lebensweise anpafiten," als hiipfend

darstellt; wahrend die Halberstadter Tiere 1910 eine carniYore

1*
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Vorstufe fiir Kleintierfresser und „iii ihrer GebiBform niemals

fiir eine herbivore Lebensweise geeignet" gewesen sein sollten.

Und ware hierzu nocli folgendes hinzuzufiigen:

Als ich in diesem Herbst mit der, aus dem Studium der

VON HuENEschen Abbildungen stammenden, ganz sicheren

Uberzeugung in Stuttgart eintraf, daJ3 die in diesem Triaswerk

behandelten Dinosaurier durchweg typischen Reptilienhabitus

gehabt baben miissen, da sie vor allem im Schulter- und Hiift-

gelenk iiber den typischen Reptilienbau noch nicht hinaus-

gehen, und daB sie soweit feststellbar auf yieren gelaufen

sein miissen, erklarte mir Herr Prof. Fraas — ohne Kenntnis

meiner Meinung — sofort, daB er auf Grund seiner

aufs Yorziiglichste und Yollstandig erhaltenen neuesten Trias-

dinosaurierfunde zu der Uberzeugung gekommen sei, daB diese

Funde in typischem Reptilienhabitus auf 4 FiiBen gelaufen seien,

und stiitzte er sich dabei vor allem auf Tiere, die in wunderbar
natiirlicher Stellung konserviert worden waren. Auch machte

er mich extra auf den Gegensatz zwischen dieser seiner und
VON HuENEs Anschauung aufmerksam. Anatomische Unter-

suchungen an den Skeletten, die er mir freundlichst gestattete,

ergaben die voile Berechtigung dieser Anschauung. Und
ebenso lieB sich in Stuttgart und Tiibingen fiir alle daselbst

vorhandenen zur selben Gruppe gehorigen Triasdinosaurier mit

groBter Sicherheit der typische Reptilienbau, die Horizontal-

bewegung der GliedmaBen in Schulter- und Hiiftgelenk z. B.^

durchaus sicher nachweisen.

Und wenn Herr Jakel, wie soeben, so sehr hohen Wert
auf schnellste aktive Zuriicknahme von Falscherkanntem

durch den Autor selbst legt: Warum erwahnte er in dem eben

gehaltenen Yortrag nicht, daB er sich in der Beurteilung der

Halberstadter Funde seiner nunmehrigen Ansicht nach vorher

getauscht habe? Und warum bildet er in seinem Artikel-

Rekonstruktionen fossiler Tiere, in Metees GroBem Konver-

sationslexikon, 6. Aufl., Bd. 22, Jahressupplement 1909— 1910,

Triceratops und Stegosaurus in vierfiiBigem Reptilienhabitus

ab, wahrend er in seinem Buch: „Die Wirbeltiere" die hoch-

beinigen Skelettabbildungen dieser Tiere von Marsh verwendet,

ohne seine eigenen Lexikon-Rekonstruktionen zu erwahnen? Da
nach normalem Gebrauch immer die letztvertretene Anschauung

eines Autors gilt, liegt auch hier also Meinungsanderung vor;

denn man kann doch nicht annehraen, daB dieses Yerfahren

besagen will, daB bei den betreffenden Tieren das Skelett

nach Saugetier-, Haut und Weichteile dagegen nach Reptilien-

habitus verwendet wurden.
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Sodann erhalt Herr Gagel das Wort zu seinem Vor-

trage iiber das letzte Erdbeben auf Formosa^) (mit

Licttbilderii).

Zur Diskussion sprechen die Herren Hennig und der Yor-

tragende.

Herr H. HESS YON WICHDORFF spricht sodann:

Ober einige noch unsichere Vorkommen von typischer

Litorinafauna in OstpreuDen. (Mit 1 Textfigur.)

Bei den eingehenden geologischen Untersucliungen, die

der Yortragende im Laufe der letzten Jahre auf der Kuriscben

Nehrung vornahm, wurde festgestellt, daB im siidlicben Teile

dieses eigenartigen, beinabe 100 Kilometer langen Landstreifens,

zwiscben Seebad Cranz und Sarkau, und ferner aucb in der

Mitte der Nebrung, zwiscben Rossitten und Kunzen, teils in

geringer Tiefe, teils sogar an der Oberflacbe anstebend macbtige

Ablagerungen YOn Gescbiebemergel als fester diluvialer Sockel

der Nebrung Yorbanden sind. In den dazwiscben liegenden

Gebieten wie liberbaupt im weitaus grofiten Teile der Ku-
riscben Nebrung lagern dagegen macbtige alluyiale Bildungen

dem bier meist 12— 30 Meter, stellenweise nocb tiefer, unter

den Meeresspiegel binabreicbenden Diluvialsockel auf. Yor-

wiegend besteben diese Scbicbten aus fossilarmen, dem dilu-

vialen Spatsand abnlicben, alluvialen Meeressanden. In ibnen

sind im ganzen Gebiete der Nebrung groBe, oft Kilometer lange

unregelmafiig yerbreitete typiscbe Siifiwasserablagerungen yon
yerscbiedener Macbtigkeit eingebettet, wie aucb andererseits

marine Muscbelbanke eingelagert. Die SiiBwasserbildungen

sind im Untergrunde der Nebrung auBerordentlicb yerbreitet;

bald lassen sie sicb an der Seeseite und in der Mitte der

Nebrung auf grofiere Strecken nacbweisen, bald treten sie an

der Haffseite unter dem Drucke der Wanderdiinen als ^/g— 6 m
bobe Aufpressungen zutage. Auf letzteren Umstand bat zuerst

Berendt in seiner Geologic des Kuriscben Haffes bingewiesen.

Diese Siifiwasserablagerungen im Untergrunde der Nebrung
sind bezeicbnenderweise samtlicb typiscbe Faulscblamm- bzw.

Sapropelbildungen. Sie sind teils als fossilreicbe Haffsande,

teils als stark tonige scblickartige Haffmergel mit zonenweise
eingelagerten SiiBwasserkoncbylien , Holzresten und Kiefern-

zapfenusw., teils als macbtige Faulscblammmodder-Ablagerungen

^) Der Vortrag von Herrn Gagel ist aus redaktionellen Griinden
im Heft 4 des Bandes 63 abgedruckt.
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ausgebildet. Ostsee und Haff werfen bei Sturmvfetter die Yom
Grund losgerissenen Haffmergelfladen in Mengen an den Strand,

die — frisch graubraun, in trockenem Zustande hellgrau —
an die Tockgeschiebe Helgolands erinnern. Nicbt ganz so

baufig wie diese Faulschlamm-SuBwasserbildungen sind die Ab-
lagerungen mariner Muscbelbanke im tieferen Untergrunde der

Nehrung, die indessen auch schon an mebreren Punkten, wie

z. B. bei Sandkrug, Schwarzort und Pillkoppen YOn mir nach-

gewiesen warden. Leider laBt das unzureicbende Bobrmaterial

ein sicberes Urteil iiber den Cbarakter der Meeresfanna nicbt

zu; nur Cardiiim und Tellina laBt sicb iiberall deutlicb fest-

stellen, so dafi man vorlaufig an der Hand dieser Proben die

Pauna als der beutigen Ostseefauna entsprecbend anseben muB.

Dafiir scbeint aucb der Umstand zu sprecben, daB der bekannte

alluyiale Bernsteinborizont von Scbwarzort in diesen marinen

Scbicbten eingelagert auftritt (in gleicber Weise wie bei den

benacbbarten russiscben analogen Vorkommen bei Polangen),

ebenso wie nocb beute in diesen Gegenden am Strande der

Ostsee die gleicben Ablagerungen entsteben.

Bei diesem Stande der Forscbungen auf der Kuriscben

Nebrung war es mitbin sebr auffallend, als icb im Friib-

jabr 1911 an zwei Stellen nordlicb und siidlicb Yon Memel,

gegeniiber dem Nordende der Nebrung, eine typiscbe Litorina-

fauna auffand, deren Herkunft zurzeit nocb nicbt aufgeklart

ist. Der eine Fundpunkt befindet sicb nordlicb YOn Memel in

der Sandgrube Yon Bommelsvitte zwiscben der Forsterei und
dem Leprabeim, in einer Entfernung Yon 700 Metern vom
Haffe, in einer Hobe Yon etwa 12 m iiber N. N., nabe dem
friiberen Plantagenfort. Wabrend die tieferen Scbicbten aus

fossilfreiem feinen Sand besteben, zeigen die oberen Banke
der Gebange der Sandgrube langgestreckte unregelmiifiige Lagen

und Scblieren Yerscbiedenartigen und verscbiedenfarbigen Sandes,

die in bestimmten petrograpbiscb erkennbaren Scbicbten immer

dieselbe Fauna fiibren und sicb scbarf Yon anderen Banken
mit anderer Fauna unterscbeiden. So findet man bestimmte

Koncbylien Yergesellscbaftet immer wieder in denselben becbt-

grauen Sanden, andere Muscbeln und Scbnecken in besonderen

Scbicbten an anderen Stellen des Aufscblusses. Auffalliger

"Weise sind aucb einzelne Lagen mit einer Siifiwasserfauna Yer-

treten. Die Hauptmenge der Ablage.rung entspricbt aber einer

ausgesprocbenen Litorinafauna. Bei der sorgfaltigen Unter-

suchung des wdcbtigen Aufscblusses, die an mebreren Tagen

von mir vorgenommen wurde, stellte sicb sicber beraus, daB

die Litorinafauna bier nicbt auf ursprunglicber und natiirlicber



Lagerstatte liegt, sondern kiinstlich liier abgelagert worden

sein muB. Die Herkunft des interessanten Materials ist zurzeit

nocli sehr fraglich. Einmal besteht die Mogliclikeit — und

dafiir scheint das Yorhandensein eiues zweiten gleichartigen

Vorkommens siidlicli von Memel in der Feldmark Scbmelz in

etwa 7 m Hohe iiber N. N. und 250 m Entfernung Yom Haffe

zu sprecben — , daB das Material dem Untergrunde des

Kuriscben Haffes entstammt und von den dauernd seit langen

Zeiten dort ausgefiibrten Haffbaggerungen berriibrt. Anderer-

seits aber ist die Moglicbkeit nicbt YOn der Hand zu weisen,

Kartenskizze der beiden Fundorte der Litorinafauna bei Memel.
MaBstab 1:200000.

daB das Material in fruberer Zeit aus fremden Seebafen ber

Yon den Segelscbiffen als Ballast mitgebracbt worden sein

konnte. In letzterem Falle wiirde der Fund jeden wissen-

scbaftlicben Wert einbiiBen.

Es erscbeint wicbtig, scbon jetzt diesen eigenartigen

Litorinafund der Geologiscben Gesellscbaft Yorzulegen, trotzdem

es mir zurzeit nocb nicbt moglicb ist, ein endgiiltiges Urteil iiber

die Herkunft dieser Faunabzw. ibreprimare Lagerstatte abzugeben.

Im Sommer 1912 wird dank des Entgegenkommens der Konigl.

Hafenbauinspektion in Memel durcb tiefe Baggerungen in den

Yerscbiedenen Teilen des Kuriscben Haffes der tiefere Unter-

grund eingebend Yon mir an Ort und Stelle untersucbt und
Querprofile durcb das Haff bis auf den Diluvialsockel binab
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festgestellt werden. Erst dann wird die Frage entschieden

werden konnen, ob tatsachlich in OstpreuBen selbst eine ein-

tieimische Litorinafauna Yorhanden ist oder ob bei den Fund-

stellen bei Memel fremdes Ballastmaterial vorliegt.

Im AnscMuiJ daran stellt Herr HANS MENZEL noch

einige Palaontologische Betrachtungen iiber die „Lito-

rinafauna" von Ostpreufsen an.

Yon Herrn HeSS VON WiCHDOEFF bin ich gebeten worden,

die Yon ihm in der Nate Yon Memel am Kurischen Haff ge-

sammelte „Litorinafaana" zu bestimmen. Dieselbe zeigt eine

YerhaltnismaBig gute Erhaltung und bei manclien Arten eine

auffallende Haufigkeit an IndiYiduen.

Es liefien sich folgende Arten bestimmen:

1. Ostrea edulis L. Drei grofie (bis 10 cm) und

eine kleine Einzelschale.

2. Pecten opercularis L. Ein niclit ganz Yollstandiges

Stiick.

3. Mytilus edulis L. Ein Bruchstiick eines sehr grofien

Exemplars.

4. Cardium edule L. Eine grofie Anzalil Yon Exem-
plaren, deren groBtes 3,3 cm hoch und 3,8 cm breit

sind.

5. Mactra suhtruncata DA Costa. Weitaus am zahl-

reichsten (ca. 150 Stiick).

6. Scrobicula7'ia 'piperata Bell. Ein Exemplar.

7. Mya arenaria L. Yier maBig groBe Stiicke.

8. Donax vittatus. D, C. Etwa 30 woiilerhaltene

Exemplare.

9. Liforina litorea L. Haufig in teilweise bis zu

2,2 cm groBen Stiicken.

10. LAtorina rudis Matox. Seltener, nur etwa 5 Exem-

plare.

11. Nassa reticulata L.

12. Buccinum undatum L. Ein groBes und ein kleines

Exemplar, beide unYollstandig; das groBe ca. 4,5 cm

bocb.

13. Natica affinis Gmelin. Etwa 30 Exemplare.

14. Troclius cinerareus L. Ein Stiick.

Dem mir Yon Herrn HeSS YON WiCHDOEFF iibergebenen

Materiale fanden sicb auBerdem nocb folgende SiiBwasser-

concbylien beigemengt:
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Limnae.a ovata Drp.
Bytldnia tentaculata L.

Paludina fasciata MuLL.
Neritina fluviatilis L.

Unio pictorum L.

Dreissena polymorpha Pall.

Es sind das dieselben Arten, die auch heute noch im Haft

leben, in derselben Erhaltung, wie man sie in etwas tieferem

Wasser (nicht am Ufer) erbeuten kann.

Aus dem Zusammenvorkommen dieser Haffauna mit der

„Litorinafauna" schliefie ich, daB die letztere tatsachlich aus

dem Ha£f ausgebaggert und an ihre heutigen Lagerplatze ge-

schafft worden ist.

Die Yon Herrn HeSS VON WiCHDOEFF in seinen Aus-

fiihrungen genannten „Haffmergel" enthalten eine ahnliche

Fauna. XJnter dem mir iibergebenen Material konnte ich die

folgenden Arten erkennen:

Lininaea auricularia L.

amp la Hartm.
Bythinia tentaculata L.

Valvata piscinalis MULL.
Paludina fasciata Mull.
Planorhis umhilicatus MuLL.
Unio fictorum L.

Anodonta piscinalis NrLS.

Pisidium sp.

Fischwirbel,

Ostracoden,

Diese Fauna war Yon Herrn HeSS VON WiCHDORFF selbst

an Ort und Stelle gesammelt. Es hat den Anschein, als ob

einige dieser Formen, wie z. B. Paludina fasciata^ die Limnaen,

Unio und Anodonta nur aus den obersten Schichten des Haff-

mergels stammten. Die Haffmergel-Stiicke und -Fladen, die ich

untersuchen konnte, enthielten hauptsachlich, neben zahlreichen

Ostracoden, ValYaten und Bythinien. Von der Fauna des

heutigen Haffes unterscheidet sich die Fauna des Haffmergels

auf das bestimmteste durch das Fehlen der Dreissena poly-

morpha Pall.

In Bohrungen, die Herr HesS VON WiCHDOBFF bei Memel
und auf der Kurischen Nehrung zur Untersuchung des Unter-

grundes niedergebracht hat, fand er unter dem Haffmergel

marine Sande mit einer sparlichen Fauna, die z. T. auf Geschiebe-

mergel auflagerten. So zeigte eine Bohrung beim Kurhaus
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Sandkrug bei Memel in einer Probe aus 14,35—^15 m zabl-

reicbe Reste Yon

Cardium edule (bis zu 19 mm breit) und
Tellina baltica.

Eine weitere Bohrung bei Schwarzort enthielt tou
10— 19 m Tiefe Scbalreste dieser beiden Arten, besonders

zahlreicli und groB in ca. 12 m Tiefe.

Eine Andeutung einer Litorinafauna von ahnlicher Zu-

sammensetzung und Erhaltung wie die von Herrn HeSS VON
WiCHDORFF gefundene ist bisher an keinem einzigen Orte

der deutscben Ostseekiiste ostlich der Odermiindung bekannt

geworden.

Es ware nun Yon gr6i3tem Interesse und fiir die Geschicbte

der Ostsee Yon bochster Wicbtigkeit, wenn es sicb mit Sicber-

heit nacbweisen liefie, da6 diese Litorinafauna im Grunde des

Kuriscben Haffes wirklicb anstebt. Die Lagerungsverbaltnisse

sind bisber nicbt imstande, dariiber AufscbluJS zu geben. Des-

balb babe icb den Yersucb gemacbt, auf palaontologiscbem

Wege mebr oder weniger sicberen AufscbluB dariiber zu be-

kommen, ob diese Fauna iiberbaupt zu einer Zeit nacb der

letzten Yereisung an der Kiiste Yon Ostpreufien gelebt baben kann.

Die beutige Ostsee besitzt ja bei weitem nicbt den Salz-

gebalt, um eine Eauna wie die fraglicbe Litorinafauna Yon

Memel zu beberbergen. Im Sommer 1911 sammelte icb in

Hinterpommern bei Sorenbobm ostlicb Kolberg folgende Arten:

Cardium edule L. (das groBte Exemplar 21 mm bocb),

Tellina baltica L. (durcbscbnittlicb 18 mm breit),

Mytiliis ednlis L. (bis zu 35 mm lang),

Mya arenaria L. (50 mm breit).

Aus dem Rigaer Meerbusen fiibrt DosS (Korrespondenzbl..

d. Naturf.-Vereins zu Riga, Bd. 38, 1895) aui3er diesen Arten

nur nocb Hydrohia ulvae Penn. (= H. baltica NlLS.) an.

Damit diirfte die marine Concbylienfauna der beutigen ost-

licben Ostsee erscbopft sein.

Dagegen finden sicb samtliche Eormen in fast genau der

gleicben Grofie in zwei rezenten Eaunen wieder, die Herr

W. Wolff einmal am Strande Yon Hornum auf Sylt und zum
anderen auf der Loreleybank bei Helgoland gesammelt und
mir freundlicbst zur Verfiigung gestellt bat. Aucb Stiicke YOn

Mytiliis^ Nassa^ Litorina^ Cardium^ Mya u. a., die icb selbst

1910 am Strande Yon Stromstadt im westlicben Scbweden
aufbob, lassen sicb mit der „ Litorinafauna" Yon Memel Yer-

gleicben. Danacb kann man etwa sagen, daB die Yon Herrn
Hess von WiCHDORFF in OstpreuBen gesammelte Litorina-
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fauna in einem Meere gelebt hat, das nach klimatischen Yer-

haltnissen und Salzgehalt etwa der heutigen ISfordsee zwischen

Helgoland und Schweden entsprochen haben muB.

Als Zeit, wahrend der diese „Litorinafauna." im ostlichen

Teile der Ostsee gelebt haben konnte, kann nur die Litorina-

zeit in Betracht kommen, wahrend der infolge der Land-

senkungen im westlichen Teile der Ostsee die salzigen "Wasser

der Nordsee freieren Zutritt zu dem nahezu fast ganz ab-

geschlossenen, die Sii-Bwasserfauna des Ancylussees fiihrenden

baltischen Meere hatte.

In der Tat finden wir fast alle Arten der Fauna Ton

Memel in Ablagerungen aus der Litorinazeit wieder. So nennt

z. B. W. C. BrOGGEeO unsere Arten alle aus den Postglazial-

schichten des siidlichen Norwegens bis auf Mya arenaria^

Donax vittatus und Trochus cinerareus. Dasselbe gilt yon

den postglazialen Schalenbanken der schwedischen "Westkiiste

in der Gegend Yon Uddeyalla und Stromstadt, wo ich 1910
diese Arten alle bis auf die Mya und den Donax sammelte.

Insbesondere finden sich in diesen Ablagerungen meist haufig:

Ostrea edulis

Pecten opercularis

Mytilus edulis

Cardium edule

Scrohicidaria 'piperata

Litorina litorea

rudis

Nassa reticulata

Buccinum undatum
Natica offinis

Alle diese Fundorte liegen aber noch entweder an den

Kiisten der Nordsee oder sehr nahe am EinfluB des offenen

Ozeans in das baltische Meer.

Im Bereich des letzterea haben wir Litorina-Ablagerungen
zunachst an den Kiisten Schleswig-Holsteins. Yom Windebyer
Noor konnte ich nach Material, das Herr WOLFF gesammelt
hatte, bestimmen:

Ostrea edulis

Cardium edule

Scrohicularia pipe7'ata

Tapes aureus

^) W. C. Brogger: Om de senglaciale og postglaciale nivaforar-
dringer i Kristiania-feltet. Norges geologiske anders0gelse, Nr. 31.

Kristiania 1900—1901.
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Nassa reticulata

Litorina litorea

Eine kleine Suite von der Herrenfahre bei Lubeck, die

ebenfalls von Herrn WoLFF gesammelt wurde, enthielt:

Cardium edule

Scrobicularia piperata

Mytilus edulis

Mya arenaria

Tellina haltica

Nassa reticulata

Litorina litorea

Es fehit bier also scbon die Auster, die aucb nacb FniEDRICH
in den Liibecker Litorina-Ablagerungen nicbt vorkommt.

Von Mya arenaria und Tellina haltica vermute icb, daB

sie beim Baggern versebentlich zwiscben die Fauna der Litorina-

schicbten gekommen sind.

Eine ganz abnlicbe Fauna macbt Geinitz^) aus den Auf-

scbliissen der Litorinascbicbten beim Warnemiinder Hafenbau

bekannt, namlicb:

Cardium edule

fasciatum

Mytilus edulis

Scrobicularia piperata

Litorina litorea

Hydrobia ulcae

Nassa reticulata

Rissoa memhranacea
Utriculus obtusus

Yon diesen Arten kommen die drei letzten beute nicbt

mebr in der Ostsee bei Warnemiinde vor.

AuBer einer Reibe anderer Yorkommnisse in Mecklenburg

und Yorpommern sind dann wieder die Litorinascbicbten von

Wiek bei Greifswald durcb KloSE^) und Friedel^) genauer

auf ibre Fauna untersucbt worden.

^) E. Geinitz: Die geologischen Aufschliisse (Litorina-Ablage-

rungen) des neuen Warnemiinder Hafenbaues. Mitteilungen aus der

GroBberzogl. Mecklenb. Geolog. Landesanstalt XIV, Rostock 1902.

2) H. Klose: Die alten Stromtaler Vorpommerns, ihre Entstebung,

urspriingliche Gestalt und bydrographiscbe Entwickelung im Zusammen-
bang mit der Litorinasenkung. IX. Jahrb. d. Geograph. Ges. zu Greifs-

wald. 1903—1905.
^) E. Friedbl: Erlauterungen zu einer Sammlung urgescbichtlicber

Gegenstande aus der Umgegend von Greifswald. Katalog der Ausstellung

des baltischen Vereins fiir Tierzucht und Tierscbutz zu Greifswald 1881.

S. I—YI und Zeitschr. f. Ethnologie usw. Bd. 14, Berlin 1882, S. 214.
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KlOSE fuhrt folgende Arten an:

hitovina litorea

rudia

obtusata

Hydrobia ulvae

Rissoa membranacea
yar. latriva

parva
Nassa reticulata

Trochus cinerareus

Scrobicularia pi'perata

Cardium edule

var. rusticum

Tellina baltica

Mytilus edulis

Es fehlt also hier wie bei Warnemiinde vollstandig die

Auster, ferner Buccinum undatum, Pecten opercularis, Mactra
subtruncata usw.

Weiter nach Osten zu hat dann DeeCKE^) von der Oder-

bank eine Fauna bekanntgemacbt, die er fiir eine Fauna aus

der Litorinazeit erklart. Es fehlen in ihr nach DeeCKE auBer

den oben genannten Arten auch noch Scrobicularia piperafa

und Litorina litorea. Es gelang mir aber nachtraglich, letztere

ziemlich haufig, allerdings meist nur in Bruchstiicken aus den

Bohrproben auszulesen, so da6 sich danach folgende Arten ge-

funden haben:

Cardium edule

Mytilus edulis

Tellina baltica

Litorina litorea

Hydrobia baltica

Es kommt also auch Scrobicidaria piperata hier nicht

mehr vor.

Aus dem nordlichen Teile der Ostsee liegt mir zuerst

Material aus den Litorinaschichten der „Sandgropen" bei Upsala

vor, das ich im Sommer 1910 zu sammeln Gelegenheit hatte»

Es enthielt die Arten:

Cardium edule

Mytilus edulis

Telliiia baltica

Litorina litorea

^) W. Deecke: Die Oderbank, N. von Swineiniinde. IX. Jahrc.--

bericht d. Geograph. Ges. za Greifswald, 1903-1905. S. 201 £f.
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Litorina rudis var. tenehrosa

Hydrobia ulvae.

Nach GUSTAFSSON^ ist in den Schichten auBerdem noch
Rissoa memhranacea gefunden -worden.

Yon Gotland nennt MuNTHE^):
Cardium edule

Mytilus edulis

Scrohicidaria piperata

Telli?ia baltica

Rissoa interrupta

inconspicua

parva
Litorina litorea

rudis

Hydrohia uhae
Von der Oderbank ab nach Osten kennen wir bis

jetzt an der ganzen deutscben Kiiste kein weiteres Yorkommen
von Scbicbten der Litorinazeit mit mariner Fauna, dagegen sind

sie in den russiscben Ostseeprovinzen wieder in Tveiterer Yer-

breitung nacbgewiesen. So fiibrt B. DOSS^) aus postglazialen

Scbicbten Estlands folgende marine Arten an:

Cardium edule

Mytilus edulis

Tellina baltica

Mya arenaria

Litorina litorea

rudis

Hydrobia baltica

stagnalis.

Yon diesen gebort Mya arenaria sicber zu jiingeren

als den i^^(9fma-fiibrenden Scbicbten. Es findet sicb aber

aucb liier keine Spur yon Scrobicularia^ Bucciiium, Mactra
Natica^ Trochus oder gar Ostrea mebr.

Wenn man die Faunen dieser Litorina-Ablagerungen im
Zusammenbang betracbtet, so ergiebt sicb, dafi von Westen,

vom offenen Ozean ber, nacb der Ostsee binein ein ganz

^) J. P. Gqstafsson: tJber spat- und postglaziale Ablagerungen in

der „Sandgropen" bei Upsala. GeoL Foren. i. Stockholm ForhandL,
Bd. 31, Heft 7, Dez. 1909.

-) H. Munthe: Studier ofvar Gottlands senquartera Historia.

Sveriges geologiska Undersokning. Ser. C. a No. 4.

^) B. Doss: Die geologischen Aufschliisse einer groBeren Anzahl ar-

tesischer Brimnenbohrungen in Pernau und Umgegend. Korrespondenzbl.
d. Naturf.-Ver. zu Riga 1907.
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regelmafiiges Armerwerden derselben an Arten stattfindet, die

an einen gewissen Salzgehalt gebunden sind. Am friihesten

horen Oatrea, Pecten, Mactra, Donax, Natica und Buccinum
auf, die nicht mehr liber die Klisten Schleswig-Holsteins hinaus-

gehen. Es folgen Nassa und Trochus^ die nocli bei Greifs-

wald vorkommen. Die auiJerste Station nach Osten fiir Scrobi-

cularia ist Gotland. Noch weiter ostlich halt nur Litorina

litorea und L. rudis noch aus. Mya arenaria aber kommt
iiberhaupt in den Ablagerungen der Litorinazeit nicbt vor.

Es zeigt sich durch diese Zusammenstellung, dafi das Wasser
der Ostsee auch wahrend der tiefsten Litorinasenkung im ost-

lichen Telle nicht salziger war^ als es die heutige Ostsee

etwa in der Gegend von Riigen ist, (also etwa 0,77 Proz. an

der Oberflache und bis zu 1,52 Proz. in der Tiefe von etwa

25 Faden.) Die YOn Herrn Hess VON WiCHDOEFF mir iiber-

gebene Fauna von Memel entspricht in ihrer Zusammensetzung
aber einer Fauna der Nordsee um Helgoland, also einem

Meere mit einem Salzgehalt von etwa 3— 3,2 Proz.

Danach glaube ich zu dem Schlusse berechtigt zu sein,

daB es so gut wie ausgeschlossen ist, daB die Litorinafauna

von Memel aus anstehenden Schichten stammt und zur Litorina-

zeit in der Nahe des Kurischen Haffes gelebt hat. Meines

Erachtens ist sie durch Schiffe als Ballast aus der Nordsee
mitgebracht und in das Haff versenkt worden. Durch Bagger
wurde ist sie dann mitsamt der heutigen Haff-Fauna ausge-

baggert und an ihren jetzigen Fundpunkten als Baggerschlamm
wieder abgelagert.

Es sei mir gestattet, noch nachtraglich darauf hinzuweisen,

da6 B. DOSS^) im Jahre 1895 eine ganz ahnliche Fauna aus

der Gegend von Riga bekanntgemacht hat. Dieselbe enthielt:

Ostrea edulis L.

Crassatella sp.

Venus aiictorum

Donax trunculus L.

Nassa reticulata L.

Litoi'ina litorea L.

Cardium edule L.

Tellina haltica L.

Mya arenaria L.

Mytilus edulis L.

^) B. Doss: Zur Kenntnis der lebenden und subfossilen Mollusken-
fauna in Rigas Umgebung, im besondern des Rigaer Meerbusens.
Korrespondenzbl. d. Naturf.-Ver. zu Riga, Bd. 38, S. 121.



— 16 —

AuBer Crassatella, die dem Stillen und Atlantischen Ozean
aDgehort, sind die iibrigen Arten auch Formen der Nordsee.

Doss kommt zu demselben Resultat wie ich, daB die

YOrliegende Fauna eine Ballastfauna ist, die durch Schiffe an

die Miindung der Diina yerschleppt und dort ins Wasser ent-

leert worden ist.

In der nacMolgenden Tabelle habe ich das Vorkommen
der bei Memel gefundenen Arten der „Litorinafauna" teils

Yon lebenden Individuen in der Nordsee und der ostlichen Ost-

see, teils von fossilen Scbalen in den ecbten Litorina-Ablagerungen

der Yerschiedenen Fundpunkte iibersicbtlich dargestellt. Diese

Ubersicbt weist meiner Ansicbt nach iiberzeugend nach, daS

entweder unsere jetzige Kenntnis Yon den echten Litorina-

faunen nocb sebr liickenhaft, oder die Fauna Yon Memel yer-

schleppt worden ist. Das Wahrscheinlichere ist das letztere.

Vergleichs-Tabelle.

Nordsee
lebend

Schweden

Schleswig-

Holstein
Ltibeck Meclolen-

burg
Greifswald

Upsala
Gotland Riga

Ostl.

Ostsee

lebend

1. Ostrea edulis .... + H- 4-

2. Pecten opercularU . . + +
3. Mytilus edulis .... + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

4. Cardium edule . . . 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4-

5. Mactra subtruncata . +
6. Scrobicularia piperata + 4- 4- 4- 4- 4-

7. Mya arenaria . . . +
8. Donax vittatus . . . + +
9. Litorina litorea . . . 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

10. - rudis . . . + 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4-

11. Nassa reticulata . . . + 4- 4- 4- +
12. Buccinum umlatuin + :
13. Natica affinis .... -f- 4-

14. Trochus cinerareus . . + 4-
4-

Zur Diskussion sprechen die Herren GagEL, JentzscH,

Hess v. Wichdokff.

Herr GAGEL bemerkt zu den Ausfiihrungen des Herrn

Hess von WiCHDORFF: Ich mochte meinen sehr erheblichen

Bedenken Ausdruck geben, daB die Fauna bei Memel anstehend

bzw. daB der Fund einheitlich ist.

Donax vittatus und Mactra subtruncata sind so Yollig

anders erhalten als Litorina litorea^ Cardium edule usw.,

daB ich fiir jene Formen nur ein rezentes Alter und die Her-



kunft als verschleppten Ballast aus irgendeinem Nordseehafen

annehmen kann. "Wer friiher den Betrieb in den groBen Segler-

hafen der Ostsee gesehen hat — Memel war einer der Haupt-

segelhafen — , der weiB, wie oft Ballast einfach ins Wasser
gekippt statt auf Land gebracM wurde und dann wieder aus-

gebaggert ist. Icb habe als Junge selbst engliscben Lias und

wahrscheinlicb franzosischen Jura am Konigsberger Ballastplatz

aufgesammelt bzw. Yon meinen Schulkameraden Yon dort er-

halten. Ich liabe ferner in diesem Sommer bei TraYemiinde

eine wirkliche ausgebaggerte Litorinafauna beobachtet, die

— erbeblich naher an den Belten, also am Ursprung des

salzigen Wassers gelegen — doch nur aus Litorinen, groBen

Cardien, Scrobicularien und Nassa reticulata besteht. Austern

sind dort schon nicbt dabei, wenigstens nicht sicher; die ganz

Yereinzelten ausgewachsenen Scbalen, die dort zwischen den

Millionen zweiklappiger, in alien Altersstadien befindlichen

grofien Cardien und Scrobicularien liegen, sind wohl sicher

Schiffsabfalle, da niemals junge oder zweiklappige Exemplare
dabei sind.

Da ferner ein ahnlicher Fund bei Eostock sich friiher

^benfalls als Yerschleppter Ballast erwiesen hat, so ist aus

alien diesen Griinden fiir diese Memeler Funde der Mactra
8uhtruncata^ Donax vittatus {Buccimim undatum ist nur

in einem Exemplar gefunden und ist eine der bei Matrosen

beliebtesten Schnecken, die man iiberall Yon diesen erhalt),

die Yerschleppung als Ballast so gut wie sicher.

Herr JENTZSCH bemerkte, er habe den Herrn Vor-
tragenden schon Yor Wochen darauf hingewiesen, daB die auf

salzreicheres Wasser deutenden Schalreste bei Memel ins-

besondere Ostrea, Nassa, dickschalige Cardien usw. hochst-

wahrscheinlich als Ballast aus Nordseehafen dorthin gelangt

seien. Diese Auffassung sei ihm heute zur GewiBheit geworden.

Die Herren KeilhaCK und Menzel sprechen darauf

iiber den F aulsch 1 am m k ess e 1 der Museums -Insel zu
Berlin.

SchluB der Sitzung 10 Uhr.

Y. W. 0.

Bartling Hennig Wahnschaffe
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Protokoll der Sitzung vom 17. Januar 1912.

Yorsitzender: Herr Wahnschaffe.

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

Yorigen Sitzung. Das Protokoll wird genehmigt.

Der Gesellscliaft wiinschen beizutreten:

Herr Walther TzschaCHMANN, Bergingenieur, Erdol-

werke Boryslaw, Galizien, Yorgeschlagen YOn den

Herren Zimmermann, Beyschlag und MoNKE.

Herr Dr. Walther Hotz, Laan y. d. Wijk, Buiten-

zorg (JaYa), Yorgeschlagen Yon den Herren C. SCHMIDT-
Basel, A. BuxTORF und W. Deecke.

Herr Prof. MrazeC, Bukarest, Yorgeschlagen Yon den

Herren Beyschlag, Rauff und Krusch.

Der Yorsitzende macht Mitteilung Yom Ableben
Fl. AmeGHINOs (der nicht Mitglied der Gesellschaft gewesen ist)

und Yon der Ernennung Dr. Angel GaLLARDOs zu seinem

Nachfolger als Direktor des Musee National d'Histoire Naturelle

in Buenos Aires.

Die als Geschenk ei ngegangenen "Werke "werden der

Yersammlung durch den Yorsitzenden Yorgelegt.

Herr L. FINCKH spricht zur Nephritfrage.

Seit man den Nephrit an zahlreichen Orten anstehend

nachgewiesen hat, ist die Frage nach seiner Entstehung in

neuerer Zeit mehrfach Gegenstand eingehender Erorterungen

gewesen. So Yertritt Kalkowsky'^) , der die Yon ihm ent-

deckten NephritYOrkommen in Ligurien eingehend untersucht

und beschrieben hat, die Ansicht, dai3 der Nephrit an das

Yorhandensein Yon Storungen gebunden und durch Dynamo-
metamorphose aus Serpentin herYorgegangen sei. Nach seinen

auf aufierst sorgfaltigen Untersuchungen beruhenden Angaben
kann wohl kein Zweifel sein, daJS der ligurische Nephrit aus

Serpentin entstanden ist.

E. Kalkowsky: Geologie des Nephrits im sudHchen Ligurien.

Diese Zeitschr. 58, 1906, S. 307.
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Nach KalkowSKY liat sich Steinmann niit dieser Frage

beschaftigt und kommt nun auf Grund eigener Beobaclitungen

zu Yollkommen anderen Ergebnissen. Nach ihm sollen die

Nephrite nicbt ans dem Serpentin, sondern aus websteritartigen

Ganggesteinen sich gebildet haben, und zwar durch eine be-

sondere Art der Dynamometamorpbose, die durch die Schwellung

in Serpentinisierung begriffener Peridotite yerursacht wird.

Er schlagt fiir diese Art der Metamorphose die Bezeichnung

Sehwellungsmetamorphose oder Odemmetamorphose Yor.

"Welter^) versuchte nun den Nachweis zu erbringen, daB die

TOn Steinmann angenommene Yerkniipfung von Gabbro,

Serpentin und Nephrit eine gesetzmai3ige und regionale sei,

und daJ3 sie fiir die Auffindung weiterer „Nephritgange" ver-

wertet werden konne. Da es ihm gelungen ist, unter ahn-

lichen Verhaltnissen wie in Ligurien Nephrit an der Grenze

Ton Gabbro und Serpentin in den Alpen und dem Radautal

im Harz zu finden, so scheinen ihm die Ansichten SteinMANNS
eine Bestatigung zu erfahren.

Uhlig^), der das NephritYOrkommen im Radautal sehr

sorgfaltig untersucht und beschrieben hat, Yertritt die Auf-

fassung, da6 durch die Dynamometamorphose allein unmoglich

so tiefgreifende chemisch-geologische Prozesse wie die Nephri-

tisierung eines Gesteins, in diesem Falle des Gabbros, ihre

Erklarung finden konnen, da nach unseren Erfahrungen die

bei der Dynamometamorphose ausgelosten chemischen Um-
setzungen ohne wesentliche Beteiligung YOn Wasser Yor sich

gehen. Die von ihm beobachteten Yerhaltnisse im Padautal

legen ihm aber die Annahme nahe, dai3 die Nephritbildung

„als eine chemische Umkrystallisation mit Hilfe eines Losungs-

mittels (Wasser oder wasserige Losung)" betrachtet werden miisse.

Er sagt ferner: „Die fiir die Serpentin-, Nephrit- und Prehnit-

bildung so bedeutungSYollen Wassermassen riihren wohl sicher

Yon der Wasserentbindung der erstarrenden Eruptivmassen

selbst her." Also nach Uhlig sind es postYulkanische Pro-

zesse, die zur Nephritbildung gefiihrt haben. SteinMANN*)

^) Steinmann: Die Entstehung des Nephrits in Ligurien und die

Schwellungsmetamorpbose. Sitzungsber. d. Niederrhein. Ges. f. Natur- u.

Heilk. in Bonn, Sitzung vom 13. Januar 1908.
2) 0. A. Welter: Uber anstehenden Nephrit in den Alpen. Verb,

des naturwissensch. Vereins in Karlsruhe, Bd. XXIII.
3) J. Uhlig: Nephrit aus dem Harz. Neues Jahrb. f. Min. 1910,

Bd. II, S. 80, u. Sitzungsber. d. Niederrhein. Ges. f. Natur- u. Heilk. in

Bonn, Sitzung v. 11. Juli 1910.

Sitzungsber. d. Niederrhein. Ges. f Natur- u. Heilk. in Bonn,
Sitzung Y. 11. JuU 191U.

2*
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T^^endet sich gegen die Auffassung UhliGs , daB der Nephrit

durch postvulkanische Prozesse aus Gabbro entstanden, indem
er sagt, dafi er dessen Erklarungsversucben nicbt zustimmen

konne, „denD iiberall tvo Nephritgange auftreten, scheiden sie

sich scbarf sowobl vom Serpentin, den sie durchsetzen , als

vom Gabbro, mit dem sie zusammen Yorkommen". Ferner

sagt Steinmaot^ folgendes: ..Bemerkenswert diirfte die Metbode
sein, die Herrn Welteh unabbangig von Herrn Uhlig zur

Entdeckung des Nepbrits gefiihrt bat. Ausgebend Yon der

Tatsacbe , dafi im ApenDin der Nepbrit gebunden ist an die

Kontaktregion zwiscben Serpentin und Gabbro, und Yon der

GesetzmaBigkeit aus, die sicb biermit ergibt, bat Dr. WELTER
den Nepbrit sofort dort entdeckt, wo er ibn nacb jener Regel-

maBigkeit Yermutete. Darin diirfte eine bedeutsame Besta-

tigung der GesetzmaBigkeit liegen, die nacb den liguriscben

Torkommnissen aufgestellt worden ist."

Demnacb ist allerdings an einer gewissen GesetzmaBig-

keit im Auftreten des Nepbrits nicbt zu zweifeln.

Steinmann^) spriebt in seinen Arbeiten Yon Nepbritgangen,

und aucb Uhltg bezeicbnet das Vorkommen im Radautal als

IS^epbritgang. In seiner Arbeit liber die Entstebung des

Nepbrits sagt Steimmann wortlicb folgendes:

,,'Wie Kalkowsky ganz ricbtig festgestellt bat, setzt

Nepbrit baufig gangformig im Serpentin auf, ja die Mebrzabl

der Yorkommnisse, die icb geseben babe, geboren unzweifel-

baft in diese Kategorie der Gangnepbrite, sowobl solcbe, die

im Serpentin, als aucb solcbe, die zwiscben Serpentin und

Saussuritgabbro oder in diesem aufsetzen. Hiernacb muB
man den Nepbrit — abgeseben natiirlicb Yon den etwaigen

spateren Verwandlungen, die das urspriinglicbe Gestein erfabren

bat — in die Kategorie der opbiolitbis cbe n Ganggesteine
Yerweisen, die wie der Spilit (Apbanit) zu den jiingsten

Bildungen dieser EruptiYformation geboren. Daber sab icb

aucb nie Nepbrit Yon einem anderen Gestein durcbsetzt, auf

keinen Fall Yon Serpentin oder Gabbro."

„Nun bat Kalkowsky neben dem Gangnepbrit einen Ge-

steinsnepbrit unterscbieden. Wo icb solcbe geseben babe,

glicben sie in ibrer allgemeinen Erscbeinungsweise den Gang-

nepbriten auBerordentlicb , und der einzige wesentlicbe Unter-

scbied Yon ibnen scbien mir darin zu besteben, daB die ein-

zelnen Knollen oder Linsen eben nicbt zu einem gescblossenen

Gauge Yereinigt waren. Mancbmal lagen aber die Knollen

') a. a. 0., S. 9.
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oder Linsen deutlich nach bestimmten Linien aneinanderge-

reiht und liei3en daher Termuten, das sie nur nachtraglich von-

einandergerissene Stiicke eines Ganges seieu."

Kalkowsky sagt allerdings am Schlusse seiner grund-

legenden Arbeit: ,,Von den Gesteinsnephriten sind iiberdies

immer die Gangnephrite zu unterscheiden." Bei Besprechung

der Gangnephrite sagt er aber: „Es finden sich kurze Aderchen

YOn Nephrit Ton nur 3 mm Machtigkeit mit Chloritsalbandern

und andererseits 10 und 20 cm machtige Lagen und Znge Yon

Nephrit, der der Abart angehort, die kurz als Gangnepbrit

bezeichnet Yverden kann." und weiterhin: „Im Gegensatz
gegen den Gesteinsnephrit, gegen den Nephrit, der

ein nepbritisierter Serpentin ist, steht zunachst der

scbon oben beschriebene faserige Nepbrit. Er ist, abgeseben

Yon seiner Struktur, dadurch ausgezeichnet, dafi er frei

ist Yon Relikten aus dem einstigen Serpentin, wie Diallag,

Picotit, Granat, dafi er reiner Nephrit ist, der hochstens etwas

Ghlorit enthalt. Tritt der faserige Nephrit mit genau der-

selben allgemeinen Erscheinungsweise auf Yvie Chrysotil und
barter Serpentinasbest, so daB er als Pseudomorphose nach

diesen Mineralien aufgefafit werden mu6, so mag er doch in

anderen Fallen auch als primares Gebilde zu deuten sein, als

eine Ausscheidung faserigen Nephrits Tvahrend der allgemeinen

Nephritisierung.

"

Kalkowsky Yersteht also unter seinem Gang-
nephrit Mineralgange und keine Gesteinsgange, wie
Steinmann irrtiimlich annimmt.

Welche Verwirrung aber in der Beurteilung der Nephrit-

frage dieses MifiYerstandnis Steinmanns herYorgerufen hat, be-

weist eine Bemerkung RoSE^^BUSCHs in den Nachtragen zu seiner

Mikroskopischen Physiographie der massigen Gesteine (S.1511).

Dort heifit es: „Hier setzen auch Nephrite gangformig

im Gabbro und zwischen Gabbro und Serpentin auf. Damit
gewinnt der Nephrit die Wiirde eines Ganggesteines aus der

Gruppe der Pyroxenite und Hornblendite, und die Nephrit-

gange Yv^aren durchaus analog den Gangen Yon Pyroxeniten

und Ariegiten im Gabbro und Lherzolith^ wie wir sie aus

Siidfrankreich u. a. 0. kennen."

Solange das Auftreten Yon echten Nephritgangen
im Sinne Yon Steinmann you anderer Seite nicht
bestatigt wird, wird man die Angaben SteinMANNS
sehr Yorsichtig aufnehmeh miissen.

Im Zobtengebiet in Schlesien tritt ebenfalls Nephrit an

Yerschiedenen Stellen in enger Verknupfung mit Serpentin auf;
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ich mochte nur an den bekannten Nephritfandort Yon Jordans-

miihl erinnern, den Traube^) eingehend beschrieben hat. Ich

hatte im letzten Sommer bei der Kartierung des Blattes Zobten
Gelegenheit, dieses ^fephritvorkommen zu studieren und zu
priifen, ob die Ansichten Steinmanns, besonders auch
ob die Theorie der Schwellungsmetamorphose sich

auf die schlesischen Yorkommen iibertragen lieBen.

Bei meinen Untersuchungen habe ich nun an solchen

Stellen, an denen Gabbrogange im Serpentin aufsetzen, aller-

dings am Salband Veranderungen im Serpentin beobachtet, die

ich auf Druckwirkung infolge Schwellung bei der Serpentini-

sierung des Peridotits zuriickfiihren kann. Ich habe aber
an solchen Stellen nie Nephrit beobachtet, sondern
nur Serpentinschief er, also nur mechanische Defor-
mation. An anderen Stellen treten mitten im Serpentin

diallagreiche Partien auf, die ich als pyroxenitartige Schlieren

im Peridotit auffasse. Auch hier keine Spur von Nephrit.
Demnach findet die SxEINMANNsche Hypothese in

dem schlesischen Gebiete keine Stiitze.

Herr WELTER^) hat wohl das Yorkommen von Jordans-

miihl ebenfalls als Beweis fiir die Richtigkeit der SteinmANN-
schen Theorie angefiihrt und bezieht sich dabei auf Traube,
indem er sagt: „ Auch der Nephrit von Jordansmiihl in Schlesien

liegt in einem Serpentin, welcher in enger Yerbindung mit

Gabbro steht. " TraUBE sagt zwar: „In seinem Yorkommen
ist der Nephrit an das Auftreten von Granulit oder Serpentin

gebunden, der in Yerbindung mit Gabbro einen niedrigen, in

der Richtung NW von Jordansmiihl bis Naselwitz hin sich

erstreckenden Htigelzug, die sog. Steinberge, zusammensetzt.

Im Nachsatz heifit es aber: „Der Gabbro ist auf die

nord westlichen Auslaufer beschrankt." Er ist also

2— 3 km von dem Nephritvorkommen entfernt. Freilich

hat Sachs^) in neuerer Zeit den „WeiBstein" von Jordansmiihl

(den Granulit Traubes) auf Grund sehr sorgfaltiger Studien

als Schliere eines extrem leukokraten Gabbros aufgefai3t.

Traube sagt iiber den WeiBstein wortlich folgendes: „Mit

der Annaherung an den Nephrit andert der Granulit, welcher

im v^^esentlichen aus Quarz, monoklinem und triklinem Feld-

^) H. Traube; Uber den Nephrit von Jordansmuhl in Schlesien.

N. Jahrb. f. Min. 1885, Beil.-Bd. Ill, S. 412.

-) a. a. 0.; siehe auch 0. A. Welter: Bericht iiber neuere Nephrit-

arbeiten. Bar. iiber die Fortschr. der Geologie, Bd. II, 1911, S. 34.

2) A. Sachs: DerWeiBstein des JordansraiihlerNephritvorkomraens.

Zentralbl. f. Min., Geol. u. Pal. 1902, S. 385-396.
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spat und sparlichem Glimmer besteht, seine Zusammensetzung

in auffalliger Weise. Der Feldspat hat sich fast ganzlich in

derben Epidot bzw. Zoisit umgewandelt; Quarz und Glimmer
Yerschwinden, und als neuer Gemengteil tritt griine faserige

Hornblende binzu."

Sachs bat in den Yon ibm untersucbten WeiBsteinproben

Yergeblicb nacb monoklinem Feldspat gesucbt; er Yerneint daber

die Frage, ob der WeiBstein als granitiscbes Spaltungsprodukt

aufzufassen sei. Icb babe Gesteinsproben des WeiBsteins Yon

Jordansmiibl Yon Yerscbiedenen Stellen untersucbt und kann

die Mitteilungen Teaubes yoII bestatigen. In einiger Ent-

fernung Yom Nepbrit bestebt der WeiBstein tatsacblicb,

wenigstens stellenweise, aus Quarz, monoklinem und trik-

linem Feldspat und etwas Glimmer. In der Nabe des

Nepbrits gebt dieses Gestein in den Yon SaCHS naber

bescbriebenen Quarzzoisitfels iiber. Dieser Quarzzoisitfels

ist aber durcbaus kein Saussuritgabbro. Das Yon Tkaube
als Granulit bezeicbnete Gestein zeigt keine Parallelstruktur

;

es ist ein granitiscbes Gestein, das im Serpentin
aufsetzt und nur gegen den Kontakt tiefgebende
endogene Yeranderungen erlitten bat. Uber die

LagerungSYerbaltnisse sagt Traube wortlicb folgendes: „An
den Stellen nun, wo Granulit und Serpentin zusammen-
treffen, findet sicb Nepbrit ein, der beide Gesteine oft in iiber

FuB macbtigen Lagen auf weite Strecken begleitet. AuBerdem
bildet der Nepbrit noch im Serpentin kleinere Einlagerungen

und KnoUen, welcbe aber immer in ziemlicber Nabe der

Granulitgrenze auftreten." Diese Angaben Traubes
werden durcb SaCHS und aucb durcb meine Beob-
acbtungen bestatigt. Also am Kontakt des spater in

den Serpentin eingedrungenen Granits gegen sein
Nebengestein stellt sicb der Nepbrit ein. Der Nepbrit
ist also, wenigstens soweit die Vorkommen im Zobten-
gebiet in Frage kommen, ein Kontaktgestein. Damit
ist die Feststellung Traubes, daB aucb im Serpentin in etwas

groBerer Entfernung Yom Granulit Yereinzelt Strablsteinbildung

sicb nacbweisen lasse, in Einklang zu bringen. Ausgebend
Yon dieser Auffassung des Jordansmiibler Nepbritvorkommens
babe icb iiberall da, wo sog. WeiBstein im Serpentin
aufsetzt, nacb Nepbrit gesucbt und babe ibn aucb
stets am Kontakt gegen den Serpentin gefunden. So
bei Mlietscb, bei Tbomitz und bei Petersdorf.

Da die Granite des Zobtengebietes, wie scbon RoSE und
Roth nacbgewiesen baben, jiinger sind als der Gabbro des
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Zobten und somit auch jiinger als der Serpentin, so ist wohl
als sicher anzunelameii, dafi die Serpentinisierung der Peridotite

wenigstens zum Teil sich sdion Yollzogen hatte, als die In-

trusionen der Granite in den Serpentin erfolgten. Ich sehe

keinen Grund ein, warum nicht auch der Gabbro eine ahnliche

Wirkung auf den Serpentin am Kontakt ausiiben sollte wie

der Granit. Wenn Gabbro in serpentinisierte Peridotite ein-

dringt, so wird er Yermutlich ebenfalls Nepbritbildung yeran-

lassen, wenn geniigende Kalkzufuhr vorhanden ist. Fehlt eine

solche Kontaktwirkung in Serpentinen, die an anderen Stellen

Nephrite geliefert haben, so ist anzunehmen, dai3 die Intru-

sionen des Gabbros Yor der Serpentinisierung des Peridotits

erfolgt ist. Dieser Fall trifft fiir das Zobtengebiet zu.

Ob die Yon mir Yertretene Ansicht iiber die Entstehung

der schlesischen Nephrite sich Yerallgemeinern laBt, mochte

ich nicht welter erortern. Es sprechen ja Yiele Angaben der

Yerschiedenen Autoren dafiir; aber es wird noch mancher sorg-

faltigen Untersuchung bediirfen, bis auch in der Nephritfrage

Yollige Klarheit herrschen wird. Dafiir, dai3 auch thermale

Vorgange, wie sie UlILIG fiir den Nephrit des Kadautales an-

nimmt, eine bedeutungSYolle RoUe spielen, scheint mir die

tiefgehende endogene Umwandlung des „ WeiJ3steins" Yon Jor-

dansmiihl in der Nahe des Kontaktes zu sprechen.

Wollte ich Yerallgemeinern, so konnte ich wohl die Be-

obachtungen WelteRs in den Alpen und im Radautal auch

fiir meine Auffassung in Anspruch nehmen.

Danach spricht Herr Harboet iiber deutschen und
englischen Wealden.

Zur Diskussion sprechen die Herren WahnSCHAFFE,
Hennig, Me>'ZEL, Rauff und der Vortragende.

Herr L. FINCKH spricht iiber die Granite des Zobten-
gebietes und ihre Beziehungen zu den Nebengesteinen.

Im Randgebiete gegen das Gebirge treten aus der diluvialen

Ebene Niederschlesiens zahlreiche Inseln alterer Eormationen

heraus. Unter den Gesteinen, die am Aufbau dieser Inseln

beteiligt sind, nehmen die Granite einen bedeutungsYollen Anteil.

Sie erscheinen in grofieren Flachen bei Striegau, wo sie am
Streitberg mit alten, als „silurisch" gedeuteten Schiefern in

Beriihrung treten. Am Zobten bildet der Granit den Kern
des ZobtenmassiYs; er wird hier Yon Gabbro und Gabbro-
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ampMbolit iiberlagert. Ostlicb des Zobtengebirges tritt er in

etwas grofieren Flachen erst wieder in der Gegend von Strehlen

in engem Verbande mit Gesteinen auf, die bisher als „Gneise"

bezeichnet wurden. In dem Gebiete zwischen Striegau und
dem Zobten ragen zahlreiche kleinere Granitinseln aus dem
Diluvium beraus. Auf der Ostseite des Zobtengebirges scheint

der Granit zu fehlen, doch deuten gangformig oder apophysen-

artig aufsetzende granitische Gesteine und bestimmte Erschei-

nungen in den sogenannten „Gneisen" dieses Gebietes darauf

bin, daB auch bier der Granit in der Tiefe anstebt.

Diese verscbiedenen Granitvorkommen wird man zusammen-
fassen miissen; es sind annabernd gleicbalterige Bildungen,

von deren Alter wir allerdings nur so viel sagen konnen, daU

sie jiinger sein miissen als die Scbiefer, mit denen sie in Be-

riibrung treten, da sie diese kontaktmetamorpb beeinfluBt baben.

Nacb GURICH^) sind diese Scbiefer als siluriscb anzuseben,

demnacb miissen diese Granite als postsiluriscb aufgefaBt warden.

Der normale Granit des Gesamtgebietes ist Biotitgranit,

der in den einzelnen Yorkommen im wesentlicben nur kleinere

Verscbiedenbeiten in Korngrofie und in dem Mengenverbaltnis
zwiscben den farblosen Gemengteilen und dem Biotit zeigt.

Porpbyriscbe Ausbildung ist, soweit icb das Gebiet kenne,

verbaltnismaBig selten; icb babe porpbyriscben Granit bei

GroB-E-osen, nordwestlicb von Striegau, beobacbtet, und Herr
Barscii bat mir einen sebr glimmerreicben porpbyriscben Granit
bei Heidersdorf auf Bl. Lauterbacb gezeigt, der dort in meta-
morpben Scbiefern („Gneis") aufsetzt.

Am Zobten treten neben den normalen Graniten aucb
Zweiglimmergranite und Muscovitgranit auf. Icb konnte nun
feststellen, daB diese Gesteine bier im wesentlicben auf das
Randgebiet des Granits bescbrankt sind. Der Muscovitgranit

und zum Teil aucb der Zweiglimmergranit sind auBerdem durcb
einen meist reicblicben Gebalt an winzigen Granaten aus-

gezeicbnet. Die Granatfiibrung des Granits am Zobten wird
von J. ROTH^) nur vom Bliicberbrucb am Engelberg erwabnt.
Der granatfiibrende Muscovitgranit stellt sicb jedocb iiberall

am Zobten in unmittelbarer Nabe des Kontaktes mit dem
Gabbro und dem Gabbroampbibolit ein, so daB er also als

eine Randfacies aufgefafit werden muB. Der Zweiglimmer-
granit bildet bier den Ubergang zu dem normalen Granit.

') G. Gurich: Erlauterungen zu der Geologischen Ubersichtskarte
von SchlesieB, Breslau 1890, S. 46 und S. 23.

^) J. Roth: Erlauterungen zu der geognostischen Karte vom
Niederschlesischen Gebirge, Berlin 1867, S. 138.



Stellenweise zeigt der Granit des Zobtengebietes Ein-

wirkung von Druck. So laBt der Granit aus den Strobeler

Steinbriichen lokal eine angedeutete Parallelstruktur erkennen,

und der Granit des Windmiihlenberges bei Tampadel ist so

stark geprei3t, dai3 man ihn als GneiBgranit bezeichnen konnte.

Haufig setzen in diesen Graniten Gange von Pegmatit,

der stellenweise als Scbriftgranit entwickelt ist, und von Aplit

auf. Melanokrate Ganggesteine babe ich nirgends beobachtet,

wohl aber basische Ausscheidungen im Granit, wie sie auch

aus anderen Granitgebieten bekannt sind. Zu den granitiscben

Ganggesteinen zahle ich ferner die als „Weii3stein" bekannten

Massen aus dem Serpentingebiet des Zobtengebirges. Diese

Gesteine zeigen oft eine eigenartige zuckerkornige Beschaffen-

heit und erinnern an die als Saccbarit bezeichneten Gesteine.

Die Eigenart dieser Gesteine berubt wabrscbeinlich auf Druck-

wirkungen, die vielleicbt durcb die Scbwellung des Neben-
gesteins bei der Serpentinisierung ausgelost worden sind.

Die mikroskopiscbe Untersucbung hat ergeben, daB ein Teil

dieser Gesteine mehr oder weniger stark dynamometamorph ver-

andert ist.

Nach GURICH^) sind die Schiefer, die am Streitberg bei

Striegau mit dem Granit zusammenstoBen , am Kontakt stark

beeinfluBt. Sie werden gneisartig und stellenweise sind Knoten-

und Garbenschiefer entwickelt, in denen bisweilen deutliche

Andalusitaulchen sich erkennen lassen. Bei Domanze auf Blatt

Ingramsdorf babe ich ebenfalls unverkennbare Kontaktgesteine,

und zwar chiastolithfiihrende Graphitschiefer, beobachtet. Der
Chiastolith ist zwar nicht mehr frisch, aber doch deutlich

erkennbar. Der Granit, der hier nicht an die Oberflache

tritt, muB hier in verhaltnismaBig geringer Tiefe anstehen.

Bei Kratzkaa ist in dem Granit eine groBe SchieferschoUe

eingeschlossen, die hochgradig verandert und von Granitadern

durchzogen ist. Dieses als Giimmerhornfels zu bezeichnende

Gestein tragt gneisartigen Charakter. Wenn man von dem
Grade der Verwitterung absieht, zeigt ein Teil der als „Gneise"

bezeichneten Gesteine des Zobtengebietes eine auffallige Ahn-

lichkeit mit jenem Giimmerhornfels. In einem AufschluB bei

Wattrisch, siidlich von Jordansmiihl , steht ein augengneis-

artiges Gestein an. Bei genauerer Beobachtung konnte ich

hier feststellen, daB die augenartigen hellen Anschw'ellungen

aus Muscovitgranit bestehen. Es sind Granitinjektionen in den

metamorphen Schiefern. Zwischen Wattrisch und Langenols

^) Gurich: a. a. 0., S. 23.
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setzen in diesen ScMefern auch schmale Gangchen Yon

Granit auf.

Am Steinberg bei Mlietsch zeigte mir Herr TiETZE ein

leukokrates, durcb Feldspat porphyrisch.es granitisches Ge-

stein, das am Salband aufgeblatterten Schiefer aufgenommen
hat, so dai3 das Gestein ein gneisartiges Aussehen erhalt.

Derartige als „Mischgneise" zu bezeichnende Gesteine

«ind im weiteren Gebiete durch Herrn TiETZE bei Gorkau
-auf Blatt Nimptsch, durch Herrn Behr bei Strehlen und
durch Herrn Barsch auf Blatt Lauterbach beobachtet worden.

Es diirfte sich empfehlen, diese bisher als „Gneise" beschrie-

benen Gesteine, die nur stellenweise den Gharakter von Misch-

.gneisen tragen, als metamorphe Schiefer zu bezeichnen. Tiber

ibr Alter konnte ein sicherer Anhalt bisher nicht gefunden

werden; vielleicht sind sie mit den silurischcn Schiefern

gleichalterig und sind nur durch den Granitkontakt ver-

andert.

Dai3 die Granite auch jiinger sind als der Gabbro des

Zobten, hat schon ROSE^) erwahnt, der Gangchen Yon Granit

in losen Gabbroblocken beobachtet hat. Der Gabbroamphibolit

des Engelberges bei Zobten geht an der Grenze gegen den

Granit in Hornblendeschiefer iiber, dem stellenweise schmale

helle Bander eingelagert sind. Diese hellen Bander fasse ich

ebenfalls als Granitinjektionen auf.

Die Hornblendeschiefer fiihren sparlich Biotit, der dem
Gabbroamphibolit fehlt. Nur am Bartelhiibel konnte ich

auch im Gabbroamphibolit in geringer Menge frischen Biotit

nachweisen an Stellen nahe dem Granitkontakt.

Der Kachweis einer Bandfacies des Granits am Kontakt
.gegen den Gabbro und die wenigstens z. T. sicher auf Granit-

kontakt zuriickzufiihrende Umwandlung des Gabbros in der

Nahe des Granits bestatigen die Auffassung RoSEs, daB der

Zobtengranit jiinger ist als der ihn iiberlagernde Gabbro.

Die im Serpentin aufsetzenden granitischen Gesteine, die

bisher als „Weii3stein" bezeichnet wurden, haben den Serpentin

nephritisiert. In engem Zusammenhang mit der Nephritisierung

scheint die Bildung Yon YesuYian zu stehen, der bei Jordans-

miihl und am Johnsberg im Weifistein auftritt und zuerst

durch Websky^) erwahnt und durch A. V. LasaULX^) be-

schrieben wurde.

^) In J. Roth: Erlaut. z. geogn. Karte v. niederschles. Gebirge.
2) Diese Zeitschr. 1878, S. 537.

^) A.v. Lasaulx: Idokras von Gleinitz und dem Johnsberg bei

Jordansmiihl. Zeitschr. f. Kryst., Bd. 4, 1880, S. 168.
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Eine weitere auffallige Yeranderung im Serpentin, die

fast stets an die Nahe der granitischen Massen gebunden
erscheiiit, ist die Yerkieselung des Serpentins durch Opal.

Sie diirfte durch thermale Yorgange im Gefo]ge der Granitintru-

sionen zu erklaren sein.

So sehen wir, dafi in den Yerschiedenartigen Neben-
gesteinen der Granite z. T. tiefgreifende Yeranderungen statt-

gefunden haben, die wir meist nur durch die unmittelbare

Einwirkung des schmelzfliissigen granitischen Magmas und
z. T. durch nachfolgende thermale Prozesse deuten konnen.

Zur Diskussion aprechen die Herren ZiMMERMANN I und
der Yortragende.

Die Herren W. WUNSTORF und G. FLIEGEL sprechen

darauf iiber Kalisalze am Niederrhein.^)

Die Zechsteinformation nimmt im Niederrheinischen Tief-

land den Nordlichen Rheintalgraben ein und gewinnt nur im

Norden groBere ost- westliche Yerbreitung aus dem hol-

landischen Peel-Gebiet bis iiber Dorsten hinaus. Die Zech-

steinsalze dagegen sind, soviel wir bis jetzt wissen, auf das

Grabengebiet beschrankt.

Der Nordliche Rheintalgraben umfaJ3t eine Elache, die

sich in siidost-nordwestlicher Richtung Yon Duisburg bis iiber

Xanten hinaus und in ost-westlicher Yon Kloster Kamp bis in

die Gegend YOn Hiinxe erstreckt. Er ist in sich wieder in

erheblichem Mafie gegliedert durch eine Reihe Yon Siidost-

Nordwest streichenden Yerwerfungen , die eine groBe Zahl

Yertikal gegeneinander Yerschobener Einzelschollen erzeugt haben.

Diese treten als Spezialhorste und Spezialgraben in die Er-

scheinung und lassen sich zu 3 Gruppen zusammenfassen, die

wir als Westliche Randstaffeln, Eng eres Gr ab engebiet
und Ostliche Randstaffeln unterscheiden konnen. Im Westen
sind es zwei wichtige Bruchlinien, die den Horst Yon Geldern-

Crefeld gegen die Westlichen Randstaffeln und diese selbst

gegen den inneren Teil des Grabens begrenzen: die Bonning-
hardt- und die RheinpreuBen- Storung. Im Osten ist die

Gliederung weniger deutlich; doch konnen wir zu den Ostlichen

Randstaffeln jene Schollen ziehen, welche ostlich YOn Dinslaken

liegen.

^) Da eine durch eine Karte erlauterte Darstellung des Gegen-
standes in der Zeitschrift „Gluckauf" 1912, Heft 3, erscheint, wird der
Vortrag nur im Auszug wiedergegeben.



Zu den Siidost-Nordwest-Verwerfurgeii tritt ein zweites

System, das im allgemeinen west-ostlicb bis westsiidwest-ost-

nordostlicli streicLt. Es modifiziert den Anfbau insofern, als

es auch in sudost-nordwestlicber Ricbtung Horste und Graben

erzeugt.

Die weitgebende tektoniscbe Gliederung mufi sicb natur-

gemafi in der Yerbreitung des Salzlagers auBern, und in der

Tat finden wir ein gescblossenes, sebr ausgedebntes Salzlager

nur im nordlicben Teil des engeren Grabengebiets, wabrend

dessen siidlicber Teil wie aucb die Randstaffeln durcb das

Auftreten toq isolierten Salzpartien ausgezeicbnet sind.

Nacb Norden sind die Zecbsteinsalze bis iiber Wesel und

Xanten binaus nacbgewiesen. In jiingster Zcit sind sie aucb

in einer Tiefbobrung bei DIngden wiedergefunden worden,

so dafi kein Zweifel mebr besteben kann, daB sie aucb mit dem
Salzvorkommen von "Winterswyck und Oding in Zusammenbaijg

steben, und in dieser Ricbtung eine Verbindung mit dem Nord-

deutscben Salzbecken vorbanden ist.

Aus der Tektonik des Salzgebietes im Niederrbeiniscben

Tiefland gebt einwandfrei bervor, daB bier die Gebirgs-
bewegungen von der Zecbsteinzeit an ausscblieBlicb
in ScboUenverscbiebungen besteben im Gegensatz zu

Norddeutscbland, wo jiingere Faltungsvorgange wesentlicbe

Bedeutung gewinnen. Die ScboUenbewegungen selbst sind,

wie der Entwicklung der verscbiedenen Scbicbtenglieder

zu entnebmen ist, dadurcb ausgezeicbnet, daB die Stellung

der Einzelscbollen im Lauf der Perioden verscbiedentlicb wecb-
selt. Es auBert sicb bierin wieder die fiir das gesamte
Niederrbeiniscbe Tiefland cbarakteristiscbe Erscbeinung, die

als Scbaukelbewegung bezeicbnet wird.

Der niederrbeiniscbe Zecbstein zeigt das folgende, von
uns seinerzeit ausfiibrlicb begriindete Profil:

Obere Zechsteinletten rund 40 m
Plattendolomit - 6-
Untere Zechsteinletten - 30 -

Salzlager bis 500 -

Unterer Anhydrit mit Dolomit . . . rund 10 -

Unterer Zechstein - 13 -

Das Salzlager scbeint, da die Unteren Zecbsteinletten zu
unterst als Grauer Salzton entwickelt sind, dem Alteren Stein-

salz Mitteldeutscblands zu entsprecben. Es zeigt in dem
ganzen Gebiet in seiner Ausbildung strenge GesetzmaBigkeit:
Die Kalisalze treten in einer Kieseritregion im mittleren Teil

des Lagers auf. Das Liegende Steinsalz ist ein weiBes, reines.
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kleinspatiges Salz, das Hangende dagegen bei gleicher Farbe
und Reinheit grobspatig, indem es in groUen "Wiirfeln spaltet.

Der tjbergang zur Kieseritregion geschieht in der Weise, dal3

im Liegenden Salz erst Yereinzelt, dann inimer haufiger diinne

Kieseritstreifen auftreten und zugleicli an die Stelle des tlein-

spatigen Salzes znckerkorniges bis dichtes Steinsalz tritt. In

gleiclier "Weise vollzieht sich der Ubergang der Kieseritregion

ins Hangende Steinsalz ganz allmablicii.

Die Kalisalze bestehen im wesentliclien aus einer bankigen

Hauptsalzzone mit Hartsalzflozen an der Basis. Das Hartsalz

tritt unvermittelt in Form YOn ein bis zwei Flozen in der

Kieseritregion auf. Dariiber folgt eine bis 90 m machtige,

nach oben zu allmahlich an Carnallit armer werdende Zone
von wechselnden Carnallit- und kieseritstreifigen Steinsalzbanken.

Diese Kalisalzzone, in der sonstige Kalisalze, besonders

der Sylvin, nur yereinzelt und durcbaus ortlich auftreten, ist

im ganzen Gebiet nachzuweisen. Ihre Ausbildung unterliegt

aber, besonders was den Reichtum an Kalisalzen anlangt,

gewissen Schwankungen, so daB die bauwiirdigen Teile des

Salzgebietes durcb kalisalzarme Salzkorper Yoneinander getrennt

erscheinen.

Da eine Ubereinstimmung in der Ausbildung des Salz-

lagers, wie sie bier in den Hauptzligen dargestellt ist, mit

den bekannten Typen der Salzentwicklung MitteldeutscMands

nur in sehr geringem Mafie Yorhanden ist, stellt dieser nieder-

rbeiniscbe Typus eine neue Erscbeinungsform der deutschen

Zecbsteinsalze dar.

HinsicbtlictL der Genesis des Lagers ist nur die Deutung

moglich, daB es deszendenter Natur ist: Es ist entstanden

durcb die Abtragung eines ecbten ozeaniscben Lagers, dessen

Laugen bier YOn neuem zur Ausscbeidung kamen.

Zur Diskussion sprecben die Herren ZiMMEEMANN I,

FlTEGEL, HaEBORT, BaETLING und FiNCKH. •

Herr BARTLING wies im AnscbluB an die Ausfiibrungen

des Herrn WuNSTORF auf die Bedeutung der Kreideformation

fiir die Wasserfuhrung des Deckgebirges tiber den nutz-

baren Lagerstatten des nordlichen Rheintalgrabens bin.

Die groBen Gefabren, welcbe die Durcbteufung Yon Tertiiir

und Buntsandstein im Rbeintalgraben wegen deren Wasserfiibrung

mit sicb bringt, wurden bereits Yon Herrn WUNSTORF berYOr-

geboben. Auf den ostlicben Randstaffeln tritt zu diesen Forma-

tionen aucb nocb die Kreideformation. Uber die Wasserfiibrung



der Kreideformation herrschen selbst im Industriebezirk oft

unrichtige Yorstellungen, die sich daraus erklaren, dai3 man
die faciellen Unterscbiede, die aucb praktiscb eine groi3e RoUe
binsicbtlicb der Wasserfiibrung spielen, entweder gar nicbt

oder zu wenig beriicksicbtigt bat.

Fiir ein Yerstandnis der faciellen Unterscbiede in der west-

faliscben Kreide sind die von Herrn WuNSTORF besprocbenen

Scbaukelbewegungen der Scbollenmosaik des nordlicben Rbein-

talgrabens Yon grofier Wicbtigkeit. Ein grower Teil dieses

Gebietes muQ T^'abrend der Kreideperiode, wenigstens wabrend

der Zeit bis zum Untersenon, ein Horst gewesen sein. Ver-

folgt man die einzelnen Glieder der Oberen Kreide durcb den

ganzen Industriebezirk vom Ostrande an, wo sie in normaler

Ausbildung Yorliegen, bis zu den Randstaffeln des Rbeintal-

grabens, so zeigt sicb, daB sicb in alien Stufen ein bemerkens-

werter Wecbsel in der petrograpbiscben Ausbildung erkennen

laUt. Dazu kommt, da6 die Macbtigkeit besonders der Turon-

formation sebr scbnell und stark in dieser Ricbtung abnimmt.

Sie Yerscbwindet bereits in der Essener Gegend ganz, so da6

sicb westlicb der Stadt Essen der Emscber-Mergel unmittelbar

auf Genoman auflegt. Im eigentlicben Rbeintalgraben feblt

aucb das Genoman vollstandig, so dafi der Emscber sicb un-

mittelbar auf das Steinkoblengebirge oder die Zecbstein-

formation auflagert.

Dabei Yollziebt sicb aucb innerbalb der Emscberstufe ein

auffiilliger Wecbsel. Wabrend wir im Osten des Industrie-

bezirkes und im weitaus groBten Teil des Miinsterscben Beckens
den Emscber als gleicbmaBigen grauen Mergel von bedeutender

Macbtigkeit Yorfinden, der fur gewobnlicb absolut frei Yon
Wasser ist, baben wir auf den Randstaffeln des Rbeintalgrabens

eine mebr sandige Ausbildung; es treten in einigen Bobrungen
sogar kiesige, wenig verfestigte Scbicbten an der Basis der

Formation auf, die als Strandkonglomerat anzuseben sind.

Die Verteilung der Wasserfiibrung des Deckgebirges im
recbtsrbeiniscben Industriebezirk stebt mit diesen faciellen

Unterscbieden der Kreideformation im engsten Zusammenbang.
Wabrend wir im Osten die aufierordentlicb kluftreicben Kalk-
mergel der Turonformation als Hauptwasserborizont besitzen,

tritt im Westen der Emscber-Mergel mit seinen sandigen

Bildungen an ibre Stelle. Das Spaltensystem des Turons feblt

bier, und im mittleren Teil des Industriebezirks baben wir

den iiberaus gliicklicben Fall, daB an dieser Stelle weder die

wasserfiibrenden Emscberscbicbten nocb die Kliifte des Turons
Yorbanden sind. Infolgedessen sind in dieser Gegend (bei



— 32 —

Essen, Gelsenkirchen, Bottrop) die Wasserzuflusse aus dem
X)eckgebirge TerlialtiiismaBig geringe.

Hieraus erklart es sich, daB Durchschnittsangabeii iiber

•die WasserfiihruLg des Deckgebirges oder die ^^asserzugange der

unter Mergelbedeckung bauenden Steinkoblenzeclien des recbts-

rbeinischerL Industriebezirks im allgemeinen deswegen nicbt

zu braucbeD sind, Tveil drei Gebiete mit Yerscbiedener Wasser-

fiibrung miteinander vermiscbt Tverden. Der Durchscbnitt wird

auf diese Weise auBerordentlicb stark durcb das in der Mitte

gelegene wasserfreie Gebiet beeinfluBt. ITber Einzelbeiten so-

wobl im T\^ecbsel der faciellen Ausbildung wie der Wasser-

fiibrung des Deckgebirges im recbtsrbeiniscben Industriebezirk

beabsicbtige icb, in allernacbster Zeit an anderer Stelle naber

-ZU bericbten.

ScbluB der Sitzung 10 Ubr.

V. W. 0.

BARTLINa. HENNia. WAHNSCHAFFE.
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