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Protokoll der Sitzung vom 4. Dezember 1912.

Beginn: 6 Uhr.

Der Yorsitzende eroffnet die Sitzung zur Feststellung des

Wahlergebnisses.

Es wurden 215 Wahlzettel abgegeben, darunter 2 un-

giiltige.

Es erhielten Stimmen:

Fur das Amt des Vorsitzenden

:

Herr Wahnschaffe 209, die Herren SCHEIBE und
Keilhack je 1, uDgiiltig 2. — Gewahlt Herr
Wahnschaffe.

Als stellvertretende Vorsitzende:

Die Herren Rauff und BORNHARDT je 210, Wahn-
schaffe und Keilhack je 2, Branca und Penck
je 1. — Gewahlt die Herren Rauff und
Bornhardt.

Als Scbriftfiihrer:

Die Herren Hennig 212, BartlinG und JanenSCH 210,

Fliegel 206. — P. G. Krause, 0. v. Linstow und

FiNCKH je 2, Schmierer, Stoller, Berg, Ahlburg
und V. Staff je 1 Stimme. — Gewahlt die Herren
Hennig, Bartling, Janensch und Fliegel.

Als Schatzmeister:

Die Herren MiCHAEL 202, ZiMMERMANN 6, Oppenheim 2,

Dathe und Schroder je 1 Stimme. — Gewahlt
Herr Michael.

,
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Als Archivar:

Die Herren 0. SCHNEIDER 204, Eberdt 4, Koert
1 Stimme. — Gewahlt Herr SCHNEIDER.

Als Beiratmitglieder:

Die Herren v. KOENEN und RlNNE je 203, V. Madsen
197, Fricke 194, Oebbecke 190, Rothpletz 17,

Fraas 12, Salomon 7, Frech, Pompeckj und Stille

je 6, Steinmann und Er. Kaiser je 4, Joh.Walther,
KlOCKMANN und TSCHKRMACK je 3, GURICH,

Lepsius, Geinitz, Sauer, Bucking, Tornquist je 2,

Em. Kayser, Benecke, Bergeat, Wilckens^
Blanckenhorn, Wysogorski, Baltzer, Diener,

R. Beck. Linck, Phillipson, Sapper, F. E. Suess,

Kalkowsky, Holzapfel, Molengraaf und Lach-
MANN je 1, ungiiltig 176 Stimmen, davon waren

172 auf den verstorbenen Herrn KOKEN entfallen.

— Gewahlt die Herren V. KoENEN, RiNNE,
Y. Madsen, Fricke, Oebbecke und Roth-
PLETZ.

Der Yorsitzende teilt dazu mit, daB die Herren ZlMMER-
MANN und Eberdt gebeten batten, von einer Wiederwahl

abzusehen. Der Yorsitzende dankt den ausscheidenden Yor-

stands- und Beiratsmitgliedern, insbesondere den Herren

ZiMMERMANN und Eberdt fiir ihre langjahrige treue Mitarbeit.

Die neu- und wiedergewahlten Yorstandsmitglieder nebmen
die WaM, soweit sie anwesend sind, mit Dank an. Demnach
setzen sich Yorstand und Beirat fiir 1912 folgendermai3en

zusammen

:

Yorsitzender: Herr WahnSCHAFFE
Stellvertr. Yorsitzende: - Rauff

BORNHARDT
Schriftfiihrer: - Bartling

Fliegel
Hennig
Janensch

Schatzmeister: - Michael
Archivar: - 0. SCHNEIDER

Beirat: Die Herren V. KOENEN, Gottingen; RiNNE, Leipzig;

Y. Madsen, Kopenhagen; Fricke, Bremen; Oebbecke, Miinchen;

ROTHPLETZ, Miinchen.
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Der Vorsitzende widmet dem am 21. November 1912
Yerstorbenen Mitgliede der Gesellschaft Prof. Dr. ErnST Koken
folgendeD Nachruf:

Die Deutsche Geologische Gesellscbaft und die geologische

Wissenscbaft baben durch deu am 21. NoYember d. J. erfolgten

Tod Ernst Kokens, der die ordentlicbe Professur fiir Geo-
logie und Mineralogie an der UniYersitat Tiibiogen bekleidete,

einen scbweren Verlust erlitten. Im Alter Yon 52 Jahren ist

dieser ausgezeicbnete Forscber und Yortrefflicbe Hocbscbul-
lebrer durch eine schwere innere Krankheit, deren Anzeichen
sich bereits im Friihjahr 1911 deutlich bemerkbar macbten,

aus einem arbeitsYoUen Leben dahingerafft worden. ErnST
Koken wurde am 29. Mai 1860 in Braunschweig geboren.

Die bereits im Knaben erwachte Liebe zur Natur und zum
Sammeln Yon Versteinerungen in seiner Heimat bestimmte ihn,

sich dem Studium der Geologie und Palaontologie zu widmen.
Seine Lehrer in diesen Fachern \Yaren an der UniYersitat

Gottingen ADOLF VON KOENEN, in Zurich ALBERT HEIM und
in Berlin ErnST BeyriCH und WiLHELM Dames. Zu letz-

terem trat er in ein enges FreundschaftsYerhaltnis und der

innige Verkehr mit ihm war fiir seine weitere wissenschaft-

liche Laufbahn Yon groBer Bedeutung. Dankbar hat er dies

beim Tode seines Lehrers und Freundes im Jahre 1898 in dem
im Neuen Jahrbuch fiir Mineralogie 1899, Bd. I, erschienenen

Nachrufe anerkannt.

Schon als Studierender wurde er am 1. November 1882
als Mitglied in die Deutsche Geologische Gesellschaft auf den

Yorschlag der Herren Ottmer, Steinacker und DaMES auf-

genommen und gehorte seit 1911 dem Beirat unserer Gesell-

schaft an. Sein Organisationstalent kam ihm zustatten, als

er im Jahre 1905 Geschaftsfiihrer auf der 50. allgemeinen

Versammlung unserer Gesellschaft in Tiibingen war. Eine

ganze Reihe seiner Arbeiten hat er in unserer Zeitschrift

Yeroffentlicht.

Auf Grund einer wichtigen Arbeit iiber „Die Reptilien

der norddeutschen unteren Kreide" wurde KoKEN in

Berlin im Jahre 1884 zum Doktor promoviert und erhielt ein

Jahr darauf eine Anstellung als Assistent am geologisch-pala-

ontologischen Institut des Museums fiir Naturkunde. Als

solcher habilitierte er sich 1888 an der Friedrich-Wilhelms-

I

UniYersitat in Berlin als Privatdozent fiir Geologie und Pala-

:
ontologie und folgte 1891 einem Rufe als ordentlicher Pro-

; fessor an die Universitat Konigsberg. Doch nur Tier Jahre

I

lang war er bier tatig, denn als im Jahre 1895 der Lehrstuhl

I

36*

I

I



— 552 —

fur Mineralogie, Geologie und Palaontologie an der Universitat

Tiibingen frei wurde, nahm er die auf ihn gefallene Wahl an.

An dieser Landesuniversitat Wiirttembergs liat er in einem

Zeitraume TOn siebzehn Jahren, der nur 1902 und 1905
durch zwei grofiere wissenschaftliche Reisen nach Ostindien

unterbrochen wurde, als Forscher, Universitatslehrer, Vorsteher

der Sammlungen des mineralogisch-geologischen Instituts und
Herausgeber mebrerer Zeitscbriften eine sehr umfassende und
aufierordentlich erfolgreiche Tatigkeit entfaltet.

Die Hauptbedeutung der Veroffentlichungen KOKENs liegt

auf palaontologischem Gebiet. Verscbiedene Gruppen der

boberen und niederen fossilen Tiere haben durcb ibn eine

ausgezeicbnete Bearbeitung erbalten. Mit kritiscber ScLarfe

bat er die einzelnen Formen cbarakterisiert und ibre Ent-

wickelung und Verbreitung in den yerscbiedenen Formationen

naber untersucbt. Die aus seinen speziellen Untersucbungen

sich ergebenden allgemeinen Gesicbtspunkte sind von ibm in

einem groBeren Werke „Die Yorwelt und ibre Entwicke-
lungsgescbicbte, Leipzig 18 93 " niedergelegt worden.

Als Leitfaden zur Bestimmung der Versteinerungen ist sein

Bucb „Die Leitfossilien, Leipzig 189 6" vorwiegend den

Studierenden gewidmet.

Geologiscbe Untersucbungen bat KOKEN namentlicb aus

Wiirttemberg, Ostindien und seinem Heimatlande Braunscbweig

Yeroffentlicbt. Es tritt in ibnen unter anderem sein groBes

Tnteresse fiir die Ablagerungen des Diluviums und ibre Be-

ziebungen zur arcbaologiscben und antbropologiscben Forscbung

zutage. So war er durch seine umfassenden Kenntnisse auf

diesem Gebiete ganz dazu berufen, in dem von R. R. SCHMIDT
berausgegebenen und nocb im Erscbeinen begriffenen groBen

Werke: „Die diluviale Yorzeit Deutscblands, Stutt-

gart 1912" den II. Geologiscben Teil: „Die Geologie und
Tierwelt der palaolitbiscben Kulturstatten Deutscb-
lands" zu iibernebmen.

Das neue Geologiscb-Mineralogiscbe Institut der Universitat

Tiibingen ist KOKENs eigenste Scbopfung. In den scbonen,

licbten Sammlungsraumen sind die groBen palaontologiscben

Scbatze QuENSTEDTs und das Neubinzugekommene in muster-

bafter Weise von ibm aufgestellt worden.

Eine umfangreicbe Tatigkeit entwickelte KOKEN als Heraus-

geber der „Palaontograpbica " und der „Palaontologi-
scben Abb andlungen" sowie als Mitberausgeber des „Neuen
Jabrbucbes fiir Mineralogie, Geologie und Palaonto-
logie" und des damit verbundenen „Zentr alblattes". Er
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trat dadurch in eine enge Beziehung mit vielen Fachgenossen
des In- und Auslandes. Allen, die ihn naher kannten, war
er besonders wert wegen seiner Yornelimen Gesinnung und
seines freundlichen IVesens. Allzufriili ist der Yortreffliche

Mann seiner Familie und seinem Berufe entrissen worden.

Die Anwesenden erheben sich zu Ehren des Toten Yon
den Platzen.

Als Mitglieder wiinschen der Gesellschaft beizutreten:

Herr Dr. K. ScHLOSSMACIIEii in Berlin NW. 23,

Klopstockstr. 56 I, Yorgeschlagen von den Herren
Wahnschaffe, Koert und DiENST.

Herr Bergwerksbesitzer GuSTAV Gahn in Triest, vor-

geschlagen von den Herren HOYER, Ed. Naumann
und Rauff.

Herr Dipl.-Bergingenieur Fiirst Georg MatSCHABELLI,
vorgescblagen von den Herren Krusch, Ahlburg
und Berg.

Die als Gescbenk eingegangenen Werke werden der Ver-

sammlung vorp.elegt.

Herr K. LACKMANN sprach iiber Ekzeme als geolo-
gische Chronometer. (Mit 5 Textfiguren.)

Die Versucbe, welche man bisher unternommen hat,

geologischo Zeitraume exakt zu messen, miissen leider voni

geologiscben Standpunkte als mebr oder weniger unbefriedigend

bezeichnet werden. Entweder beruhen die Berechnungen auf

rein tbeoretischer Grundlage, wie die Schatzungen aus dem
Betrage der Abkiihlung der Erde, oder sie umfassen zu groBe

Zeitraume (Abbau des Urans) und sind dann nicht mehr mit

bestimmten Zeitgrenzen in Beziebung zu bringen, oder endlich

zu geringe, wie die Schatzung aus dem Riickschreiten der

Niagarafalle oder des scbwediscben Inlandeises oder aus der

Sedimentation in den Schweizer Seen.

Ein voUkommener geologischer Chronometer muB die

Bedingung erfiillen, dai3 er Bewegungen vornimmt, welche

gleichmaBig und moglichst langsam sich vollziehen, aber noch

eben schnell genug, um im Laufe etwa eines Menschenalters

meBbar zu sein.

AUes dies trifft auf die Ekzeme zu. Sie wachsen nach

der Deutung von Svante ArrheniUS^) unter dem EinfluB

') Zur Phy.sik der Salzlagerstatten. Meddel. k. Svensk. Akad.
Nobelinst. Bd. II, 1912, Nr. 26. — S. Arehenius und R. Laciimann,
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der Schwerkraft mit einer Geschwiudigkeit empor, welche von
einer Reihe zahlenmaBig uDschwer abzuschatzender Faktoren
abhangig ist und der GroBenordnung each etwa 1 cm in einem
Jahrhundert ausmachen diirfte. Die moderne Geodasie ist in

geeigneten Fallen durcliaus der Aufgabe gewachsen, derartige
Bewegungen exakt festzustellen^).

Erstes Stadium. Erstes Stadium.

1. Fall. 2. Full.

Ein erosiv bedingtes Ekzem wird Ausbildung eioes Reihenekzems

einmal transgrediert und erstickt. auf einem Sattelgrat. Einmalige

Transgession und Erschopfung.

Bildung der Salzlagerstatten. GeoL Rundsch. 3, 1912, S. 139— 157. Die
Vermutung von dem Mitwirken osmotischer Krafte halt der Vortragende
nicht mehr aufrecht. Vgl. Salzauftrieb, 2. Heft, Halle 1912, S. 80.

^) Harris hat 1905 drei Fixpunkte auf dem in Fig. 3 abgebildeten
Ekzem in Louisiana einerseits mit einem automatischen Gezeitenpegel
in der unmittelbar benachbarten Meeresbucht, andrerseits durch ein

Prazisionsnivellement mit dem Yermessungsnetz der benachbarten Eisen-

bahn verbunden. Wir teilen seine Auffassung, daB in etwa 20 Jahren
zahlenmaBige Resultate za erwarten sind.
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Zweites Stadium.

3. Fall.

lekzem auf einer VerwerfuDg. Transgession, ErstickuDg und
Wiederauflebeo.

Erstes Stadium.

4. Fall.

zem auf einer Horstkuppel. Transgession, Hebung und Vernarbu

Fig. 1.

Vier Ekzemtypen in ihren hauptsachlichen Entwicklungsstadien.
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Eine Auswertung derartiger Resultate ist nur auf Grund
einer Kenntnis der Entwickelungsgeschichte der ekzematischen
Salzbildungen moglicli, und der Yortragende ging daher daran,

den Stand seiner Untersuchungen liber diesen Gegenstand kurz

darzulegen.

Ein Salzstock, welcher in sedimentare Schichten einge-

bettet ist, reprasentiert eine Masse, welcbe ein um etwa 0,3

geringeres spezifiscbes Gewicbt besitzt als ihre Umgebung.
Der Salzauftrieb berubt daber auf einem spezifiscben
Druck Yon nur einem Drittel einer Atmospbare, er

summiert sicb aber zu ganz enormen Kraften, wenn man das

Massendefizit berecbnet, welcbes sicb aus dieser Gewicbts-

differenz ergibt. Unsere norddeutscben Salzstocke besitzen

zum Teil sicber mebr als 100 km^ Inbalt; das sind 30 km^
feblendes Wassergewicbt oder andertbalb Berge von der Scbwere

des Yesiivs ! Man miiBte also recbt respektable Gebirgsmassen

auf ein solcbes wacbsendes Ekzem aufstapelD, um dem Auf-

trieb, der in seinem Scbwerpunkt angreift und seine Decke
-aufwolbt, die Wage zu balten.

Der Bewegungsvorgang beim Wacbsen der Salzstocke be-

stebt nicbt in einer bomogenen, plastiscb-mecbaniscben Um-
formung der Salzmassen, sondern in einem Umsatz durcb
Losung nacb Art der aus der Petrograpbie u. a. durcb

LOSSEN, VAN HiSE, BeCKE und Sandek bei den krystallinen

Scbiefern eingebiirgerten Prinzipien, fiir welcbe der Yortragende

den gemeinsamen Begriff „ Kristallokinese " vorscblagt.

(Krystallisationsscbieferung bzw, Abbildungskrystallisation bei

den metamorpben Gesteinen, Rekrystallisation beim Salz,

Regelation beim Eis.)

Die Lokalisierung der Ekzeme erfolgt auf Scbwacbe-
zonen der bangenden Gebirgsscbicbten, welcbe entweder
tektoniscb oder erosiv gelockert sind. Yier typiscbe Falle

sind in Fig. 1 vorgefiibrt. DaYon sind 2— 4 tektoniscb ver-

anlaBte Beispiele. Fall 2 zeigt Anklange an StaBfurt, 3 ent-

spricbt dem AUertal, und 4 ist vom Redner kiirzlicb in

Niederbessen belegt worden.^) Als erosiv bedingte Reiben-

ekzeme, auf welcbe das Hangende eingesunken ist (abnlicb

Fall l), mocbte Yortragender die scbmalen verzweigten Graben-

zonen zwiscben Harz und Rbeiniscbem Scbiefergebirge, ein-

scblieBlicb des Gottinger Leinetals, sowie die „Kanale" mit

Hallstatter Entwicklung und unterlagerndem Haselgebirge im

Salzkammergut aufgefafit wissen.

Der Bau des niederhessischen Berglandes bei Hundelsbausen.
90. Jahresbericht der Schles. Ges. fiir Yaterl. Kultur. Breslaa 1912.
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Yon groBer Wichtigkeit fiir eine Zeitmessung durch Be-
obachtung von Ekzemen ist das Verhaltnis vom Salz-
auftrieb z ur Auflosung. Uberwiegt der Auftrieb, so preBt
das Salz die Decke empor, es bilden sich Hiigel im Tiefland,
wie die runden „ Isles" Yon Louisiana (siehe Fig. 3), und
schliei3lich wird der Salzstock und sein Dach vom Meere
angegriffen (Helgoland); — womit sicb die lokalen Trans-
gressionen mariner Scbicliten vorbereiten, welche fiir viele der
norddeutschen Ekzeme so bezeicbnend sind.

S = Betrag des Salzatiftriebs. A = Betrag der Auflosung.
= Tertiare Landoberflache. von STILLE rekonstruiert, auf Grund einer

Bereclmung von A. y?o = Wahrscheinliche Lage der terliaren Landoberflache.

Fig. 2.

Profil durch den Hildesheimer Wald nordwestiich von Diekholzen

(nach Stille).

Ist die Auflosung starker wie der Auftrieb, so zeigen

sich runde Salzsiimpfe, z. B. die „ licks" im nordlichen

Louisiana, oder es ergeben sich Profile nach Art des Hildes-

heimer Waldes bei Diekholzen^) (Fig. 2).

^) Erganzt man den Salzstock nach der Menge der unter dem
Tertiar erbohrten Gipsmassen, so erhalt man den Betrag A (Auflosung).
Nach Stills (Die Faltung des d. Bodeus, Kali 1911, Heft 17) ist in

einer derartigen Lage von 1700 m iiber dem Meeresspiegel die Auf-
lagerungsflache des Tertiars gelegen. Natiirlich ist das ein TrugschluB,
denn wir wissen, da6 die praoligocane Landoberflache im deutschen
Mittelgebirge bedeutend niedriger, etwa bei n^, gelegen hat. Die Niveau-
differenz Ug—nj gibt den Betrag des hier erfolgten Salzauftriebs. Es
bedarf iibrigens noch genauerer Untersuchung, ob nicht ein Teil der
Losungsriickstande auf Kosten der priloligocanen Auslaugung kommt.
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Der Yortragende schildert dann an Hand einer groBen

Reiiie Ton Liclitbildern Auftreten und Beschaffenheit der

Ekzeme im siidlichen Mississippibecken. Am mexika-
nischen Golf (siehe Fig. 4) hat sich eine Geosynklinale ge-

bildet, deren Rand von iiber gefalteten Palaeozoicuni trans-

gredierender Kreide gebildet wird. Konzentrisch legen sich

Fig. 3.

darauf: Eocan in drei Hauptstufen (WiLCOX, Cl.AlBORXE,

Jackson), Oligocan und Miocan bis Quartar. Die Gesamt-

machtigkeit dieser Sedimente im AusbiB betragt 3—4 km,

doch diirfte im allgemeinen ihre Machtigkeit nach dem Becken-

innern hin zunehmen. Tektonische Einzelheiten sind eine

Reihe von peripherischen Verwerfungen, welche progressiv, d. h.

die Beckensenkung yerstarkend, ausgebildet sind. Aufierdem

tritt das untere Eocan in Form einer schildartigen Auftreibung
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halbinselahnlicli nach Siidosten Yor, einen embryonalen Rund-
liorst nach Art des Harzes bildend.

[
In der Geosynklinale zeigen sich an den mit -j- bezeicb-

neten Stellen Ekzeme. Nach Hatiris^) sind ca. 50 bisber

I
bekannt. Eine deutlich erkennbare Gesetzmafiigkeit in der

j

Lage baben nur die Vorkommen von Nordlouisiana, welcbe

I
an den Flexurrand des Sabine-Rundhorstes gebunden sind,

Tehtonlsche Skixxe des siidl.Miss Lssi{tjii-Beckens nadi Harris.

98° 37° 96° 35° Sh' 33° 92° 91° 90° 89°

Fig. 4.

und die „five Islands" (Cote Carline bis Belle Isle), welche

auf einer nordwestlichen Linie zusammenliegen. Die Ver-

bindung der anderen „ Domes" zu Liniensystemen ist mehr
*oder weniger bypotbetiscb.

Alle bisber topograpbiscb dargestellten Ekzeme sind mit

einziger Ausnabme von Belle Isle^) annabernd kreisrund

i

) ^) Haaptsachlich: Harris, Rocks salt in Louisiana. Geolog. Surv.

of Louis. Bullet. 7. Baton Rouge 1908.

^) Das Profil bei Harris, a. a. 0., S. 82, scheint anzudeuten, da6
dieser Salzstock, wie in Fig. 1, Fall 1, im Stadium des Erstickens be-
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und haben ein bis zwei englisclie Meilen im Durchmesser.

Die siidlich des Oligocanstreifens gelegenen Salzstocke ragen

als Hiigel aus dem Marschland hervor, wahrend die nordlichen

umgekehrt durch kreisformige Senkungen gekennzeichnet sind.

Bei dem westlichen Yorkommen liegt das Salz im allgemeinen

tief (bis 500 m), und zwischen Salz und Decke schaltet sich

eine Riickstandsschicht von Gips ein, welche iiber 100 m
machtig wird. Weiter nach Osten zu tritt das Salz obne

Gipszwiscbenscbicht an einzelnen Punkten vermutlicb sogar

bis iiber den Meeresspiegel binaus.

Auf Grande Cote und Petite Anse gebt Salzbergbau um.

Die innere Struktur zeigt stebende Falten, welcbe durcb

Streifungen mit anbydritiscben Verunreinigungen angezeigt

werden.

Die amerikaniscben Geologen baben bis etwa 1900, d. b.

bis vor Bekanntwerden der grofien Salzmassen im Kern der

Hiigel, die Ansicbt vertreten, daB es sicb um Durchragungen

eines Faltengebirges bandelt. Neuerdings findet besonders die

Ansicbt Yon HakriS Anklang, da6 es der Druck sicb aus-

scbeidender Salzkrystalle sei, welcber die Salzstocke empor-

scbiebt. Zur Stiitze dieser Ansicbt "werden die oben er-

wabnten Messungen auf Weeks Island Yorgenommen.

Die anbydritiscben Streifungen im Salz entsprecben zweifel-

los unsern „ Jabresringen'', und die amerikaniscben Salzstocke

miissen — das lebrt die Analogie mit den deutscben und
siebenbiirgiscben Vorkommen — in der Tiefe in borizontalen

Salzscbicbten wurzeln, die Yielleicbt dem alteren Mosozoicum

Oder dem Palaeozoicum angeboren, und deren Ausbifi in der

Geosynklinale durcb die riickgreifende Uberdeckung der Kreide

Yerblillt ist.

Andrerseits sind die deutscben Salzsattel und ge-

streckten Reibenekzeme als Vorstadien der amerika-
niscben „ domes" aufzufassen. Die runde Zylinderform,

welcbe den Salzauftrieb mit groBtem Querscbnitt und geringster

Reibung ermoglicbt, ist bei uns nur in wenigen Fallen (z. B.

Liineburg) erreicbt. Die deutscben Salzstocke wacbsen auf

einem bedeutend starker gestorten Untergrunde berauf, als

die amerikaniscben, und die Storungen werden, wie im

Allertal soeben durcb KlRSCHMANN nacbgewiesen ist'), durcb

griffen ist. Er gehdrt zu den nach Nordwest gereihten 5 Inseln, also

Icaan die Streckung nach Nordost kein tektonisches Element sein.

^) Das obere Allertal ist ein kombinierter Fall von Erstickung

und ReaktivieruDg eines tektonisch bedingten Ekzems. Die vei-

ar.-acliende Flexur oder Yerwerfang ist jedenfalls alter als unterer
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die Reihenekzeme aus der Tiefe heraufprojiziert
(siehe Fig. 5). Bei starkerer Senkung und Einsedimentieruiig

wiirde aus dem StaBfurter Sattelgrat, auf welchem die Salz-

scMcliten bisher durch Salzauftrieb Dur um etwa das Doppelte

angeschwollen sind, zunachst ein Reihenekzem wie bei Verden^)

und schlieBlich mehrere in ISordwestrichtuug angereihte Rund-
ekzeme gebildet werden, wie Grande Cote und seine Nachbarn.

Bei diesem Yorgang ereignet sich eine selektive Auswahl
der bevorzugten Salzstocke. Ihr Wachstum kann durch Er-
stickung unterbrochen werden (Fig. 1, Fall 1), wenn die

Sedimentation zu rasch Yorschreitet, oder es kann sich eine

Erschopfung des Salzreservoirs in der Tiefe herausstellen

(Fall 2). Auch ist mit dem Wiederaufleben eines im

Wachstum unterbrochenen Ekzems (Typus 3) und mit der

Yernarbung eines Salzstocks zu rechnen, welcher wie bei

Fall 4 mitsamt der nahrenden Salzschicht in den Bereich der

Orundwasserlosung geraten ist.

Obwohl die Erkenntnis von derartigen Storungen in der

Entwicklung von Salzstocken zu groBer Yorsicht mahnt bei

der Anwendung eines gemessenen Ekz emwachstums auf

einen Einzelfall, scheint trotzdem der Yersuch, in giinstigen

Fallen aus den Losungsriickstanden unter einer Trans-

^ressionsdecke den Betrag des Salzauftriebs und damit die

seither abgelaufene geologische Zeit zu berechnen,

nicht aussichtslos zu sein.

In der Diskussion sprechen die Herren BeySCHLAG,

Orupe, Scheibe, Krusch, Harbort, Haack, Jentzsch und

der Yortragende.

Keuper, denn im Siiden ist diese Stufe iiber einem ausgebildeten Ekzem-
streifen transgres&iv aufgeschlossen. Da nun diese Decke nicht mehr
verbogen ist, und unter ihr Auslaugungshydrite, die sichersten Anzeichen

einer aktiven Ekzembildung, zu fehlen scheinen, so ist zu schlieCen,

da6 dieser sudliche Teil zur Keuperzeit erstickt und seither nicht mehr
reaktiviert ist. Im Norden hingegen sind zu verschiedenen Zeiten

(Lias, Munder Merge], Unter-Oligocan) nach erfolgtem Wiederaufleben

Transgressionen eingetreten, wie die wecbselnden Einbruchsschichten

und die Gips- und Anhydritdecke zu erkennen geben. Naheres in

einer demnachst erscheinenden Abhandlung in der Zeitschrift fiir

praktische Geologie.

^) Bei der Steinhuder Meerlinie kann man im Zweifel sein, ob

man noch von einem Sattelgrat oder schon von einem Reihenekzem

sprechen kann.
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Herr BEYSCHLAG fiihrte folgendes aus:

Nach alien den zahlreichen Wandelungen, welche die

LACHMANNsche Ekzem-Hypothese im Laufe der wenigen Jahre

durcheilt hat, bleibt gegenwartig nach dem heute yon ihm
Vorgetragenen im wesentlichen als Stiitze derselben nur ein

morphologisches Moment. Anfangs sollten nach Lachmann
am Salzauftrieb tektonische Krafte iiberhaupt nicht wirksam
gewesen sein. Spater hat LaCHMANN seine Anschauungen ge-

wandelt, indem er zugab, daB zwar den langgestreckten sattel-

formigen Aufwolbungen der Schichten in der mittel- und nord-

deutschen Landschaft tektonische Ursachen zugrunde lagen,

aber die potenzierte Wirkung bis zum Auftrieb run der blasen-

formiger Schichtenkuppeln vermag er sich als Wirkung auBerer

Krafte auch heute noch nicht vorzustellen. Er gibt heute zu,

daU z. B, der StaBfurter Sattel der tektonische Yorlaufer einer

Ekzembildung sei, aus dem sich bei weiter fortschreitender

Entwicklung die Salzekzeme entwickeln wiirden wie z. B. seine

sog. Reihenekzeme des AUertales. Letztere existieren nun nur in

der Vorstellung Lachmanns; von runden Auftreibungen der

Salzmassen kann nach unseren Untersuchungen gar keine Rede
sein. Die ganze Salzaufpressung hat die Form eines lang-

gestreckten, tektonisch begrenzten, von Alleringersleben bis

Walbeck und dariiber hinaus reichenden Streifens.

Wenn Herr Lachmann mit seinen zahlreichen ameri-

kanischen Beispielen den Gedanken zu stiitzen sucht, daB

kreisrunde Aufwolbungen der Gesteinsschichten nicht durch

tektonische Krafte und Plastizitat der Massen, sondern im

Ealle des Vorhandenseins von Salz nur durch endogene, im

Salz entspringende Wirkungen entstanden sein konnen, so muB
ich erklaren, daB fiir mich jene Beispiele leider unkontrollierbar

sind, da ich sie nicht gesehen habe. Ich muB aber darauf

hinweisen, daB es auch in Deutschland in salzfreien Gebieten

analoge kuppelformige Auftreibungen gibt, die bisher stets als

Wirkungen tektonischer Krafte gedeutet worden sind z. B. die

sog. Oberschlesischen Flozberge bei Zabrze, Konigshiitte usw.

Eiir ganzlich unzutreffend muB ich nach wie vor die Her-

anziehung der Triaseinbriiche in dem Grauwackengebirge an

der Unteren Werra bei Hundelshausen erklaren. Hier handelt

es sich, wie die neuen genauen Aufnahmen im Mafistab 1 : 10000
ergeben haben, nicht um kreisrunde Auftreibungen, sondern

um verschiedengestaltige, von tektonischen Flachen begrenzte,

ab- und eingesunkene Tria.sschollen in Spalten, die auf die

E-iickwirkung der nordlich und siidlich des Grauwackengebirges

ansetzenden groBen Flozgraben von Eichenberg und Lauden-
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bach zuriickzufiihren sind. Aus ihnen laBt sich nach meiner

Uberzeugung auch nicht die mindeste Stutze fiir die Ekzem-
hypothese ableiten.

Herr GRUPE fiihrte zu dem Yortrage des Herrn LaCH-
MANN folgendes aus:

Herr LaCHMAXX hat sich bei der Schilderung seiner „Ek-
zeme" u. a. auch auf die eigenartigen LagerungSTerhaltnisse

im niederhessischen Berglande bei Huudelshauseu bezogen,

die er in ausfiihrlicherer Weise in einem jiingst erschienenen

Aufsatze „Der Bau des niederhessischen Berglandes bei Hundels-

hausen" (Jahresberichte d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur 1912,

S. Iff.) beschrieben hat. Es handelt sich daselbst um das Vor-

kommen vereinzelter Scholien jiingerer Triasgesteine inmitten

eines aus Grauwacke und Zechstein bestehenden alten Ge-

birgsrumpfes, die sich in unmittelbarer Beriihrung mit Schichten

des Oberen und ^littleren Zechsteins befinden.

Herr Lachmaxx laJBt nun die Lagerung dieser Trias-

schollen nicht durch tektonische Faktoren bedingt sein, sondern

er sieht in ihr eine Schichtendiskordanz, die hervorgerufen sein

soli durch einen Ekzem-Auftrieb des ehemals salzfiihrenden

Oberen und Mittleren Zechsteins Yor Ablagerung der jiingeren

Triasstufen, so daB also das „Ekzem" zur Zeit des Bunt-

sandsteins und Unteren Muschelkalkes frei von Sediment-

bedeckung blieb und erst seit der Zeit des Mittleren Muschel-

kalkes von den jiingeren Triassedimenten diskordant iiberlagert

wurde.

Nach meiner Kenntnis der Verhaltnisse kann ich diese

Auffassung nicht teilen. Ich erblicke in den einzelnen Scholien

nichts weiter als tektonische Einbriiche oder kleine Graben

in lokal sich erweiternden Spalten, die iiber das alte Gebirge

hinweg gleichsam eine Briicke von dem nordlich gelegenen

Leinetalgraben zu dem siidlich folgenden Lichtenauer Graben

schlagen, wie ich dies auch schon in meiner Arbeit ,,Uber das

Alter der Dislokationen des hannoversch-hessischen Berglandes

usw." (diese Zeitschr. 1911, S. 270) in einer FuBnote kurz be-

merkt habe. Die Lagerungsverhaltnisse sind dementsprechend

allerdings kartographisch anders darzustellen. als es MOESTA
auf den Blattern Witzenhausen und Allendorf getan hat. Und
gerade die recht giinstigen Aufschliisse an den Hangen des

Gottesberges, die Herr LaCHMANN zur Erklarung seiner Ansicht

besonders namhaft macht, zeigen, daB nicht etwa der Zechstein-

gips rings um den von Oberem Muschelkalk gekronten Berg

sich herumzieht, da6 vielmebr der ]Mittlere Muschelkalk bis
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unten ins Tal herunterreicht und damit gegen den angrenzenden

Zechsteingips yerworfen erscheint. Dai3 im iibrigen sich auBer

Mittlerem und Oberem Muschelkalk auch E,6t und Wellenkalk
— im Elkeroth — am Aufbau der Triasschollen beteiligen,

sei nur nebenbei bemerkt, und weiter im Siiden bei Hilgers-

hausen tritt auch eine Scholle von Unterem Buntsandstein un-

vermittelt im Zechstein auf, die dann selbst Herr Lachmann
— man darf wohl sagen inkonsequenterweise — als tektoni-

schen Einbruch deutet.

Sodann spricht gegen die LACHMANNsche Auffassung nocli

die Tatsache, daB unter dem Oberen und Mittleren Zechstein

auch noch der Untere Zechstein und selbst das Grauwacken-
gebirge heraustreten, die ehemals sicherlich keine Salzlager

gefiihrt haben und die auch nach LaCHMann wohl allein durch

tektonische Krafte emporgeprefit worden sind. Warum dann
aber fiir den Auftrieb der jiingeren Zechsteinschichten so ganz

andere, dem Salze innewohnende Krafte annehmen, deren

Existenz iiberdies nicht einmal erwiesen ist?

Kurz, die Anwendung der LACnMANNschen Ekzemtheorie

zur Erklarung der besprocheuen Phiinomene bei Hundels-

hausen mu6 ich Yon meinem Standpunkte aus ablehnen.

Herr SCHEIBE bemerkt zur Arbeit und den Aus-

fiihrungen des Herrn Lachmann etwa folgendes: Er konne die

Darstellung der Muschelkalkschollen, was zunachst Gottes-

kopf, Behalterskopf and Elkenrod anlange, nicht fiir zutreffend

halten, bezweifle bei letzteren die Napfform und am Gottes-

kopf besonders die Begrenzung. Hier ziehe sich der Mittlere

Muschelkalk weiter am Siid- und Nordhang herab und yer-

kniipfe sich mit einer nach Nordosten hin am Hohlweg nach

Riickerode auftretenden Partie von Trochitenkalk ; die ganze

Scholle sei in NNO— SSW-Richtung deutlich gestreckt. Herr

Lachmann scheine die yon MOSTA gegebenen Formen zumeist

nur mehr abgerundet zu haben. Aus diesen Formen konne

deshalb eine Stiitze fiir die LACHMANNsche Anschauung nicht

entnommen werden. Erst miisse der objektiye Befund ein-

wandfreier klargestellt werden, dann erst sei zu priifen, ob

tektonische Ursachen zur Erklarung ausreichen oder nicht,

Oder ob eine so eigenartige Erscheinung, wie Herr LaCHMANN
meine, yorliegen konne.

Auch das yon Herrn LachmaNN an mehreren Stellen ge-

zeichnete Ubergreifen von Unterem Buntsandstein iiber Brockel-

schiefer auf Oberen Zechstein, z. T. sogar Mittleren Zechstein,

sei recht auffallig. Wenn MoSTA an solchen anomalen Stellen

37
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nicht iiberall Yerwerfung zur Erklarung heranziehe, so diirfe

daraus wohl noch nicht geschlossen werden, dai3 er iiber-

greifende Lagerung kennzeielineii wolle; es handele sich hier-

bei wohl mehr um Inkonsequenz in der Darstellung. Der
Beweis fiir eine Erscheinung, wie das "Ubergreifen des Bunt-

sandsteins und gar erst des Muschelkalks auf Zechsteirf, fiir

die bis auf weite Entfernung hin keine weiteren Belage be-

kannt seien, miisse auf starkeren Grundlagen aufgebaut werden,

als sie bislang Yon Herrn LaCHMANN gegeben seien.

Ein Punkt in Herrn LaCHMANNs Ausfiihrungen sei aber

selir auffallig und verdiene besondere Aufmerksamkeit, nam-
licti die — inzwischen freilich Yon Herrn Grupe bestrittene

— Tatsache, daB die Muschelkalkschollen nur bis zu den

Schichten eingesunken seien, in denen Salzlager vorhanden

waren. Letzteres treffe auch fur den Mittleren Zechstein der

Gegend zu. An tiefere ScLichten als diese scheine der

Muscbelkalk nicbt zu stoJ3en, weil in ihnen Auslaugung von

Salz und Einsinken des Muschelkalks als ihre Folge nicht

statthaben konnte. Hat aber Herr Lachmank hierin Recht,

so sei allerdings seine Erklarung fiir das eigenartige Auftreten

der Muschelkalkschollen, auch wenn deren geologische Be-

grenzung nicht so auffallig rund sei, recht wohl zu beruck-

sichtigen. Yorlaufig sei die tektonische Erklarung aber noch

nicht ausgeschlossen.

Herr KRUSCH aufierte sich zu dem Yortrage des Herrn

LACHMANN wie folgt:

Er weist zunachst den Yorwurf des Herrn Lachmann,
daB die Berliner Geologen zu konservativ waren, um sich

leicht in neue Theorien zu finden, zuriick und prazisiert ihren

Standpunkt dahin, daB sie gewohnt sind, sich nur solchen

neuen Ansichten anzuschlieBen, die auf sorgfaltigen Einzel-

beobachtungen beruhen; mit Fug und Recht lehnen sie ledig-

lich auf Spekulationen aufgebaute Theorien ab.

DaB die Krystallisationskraft Wirkungen hervorbringt,

wird niemand bestreiten. Da sie aber in LaCHMANNs Beispiel

nur durch einen minimalen spezifischen Gewichtsunterschied

von 0,3 angeregt wird, sind die groBen "Wirkungen, die sich

die Herren Arehenius und LaCHMANN abzuleiten bemiihen,

nach seiner Ansicht ausgeschlossen.

Die Herbeiziehung der Krystallisationskraft zur Erklarung

der ekz emartigen Erscheinungen ist iibrigens den Ber-

linern nicht so unbekannt, wie Herr LaCHMANN vorauszusetzen

scheint; denn wer sich mit den Yorkommen von Gediegen
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Schwefel in der Domeformation von Louisiana und Texas be-

schaftigt hat, ist dariiber orientiert, da6 es sich hier um chemische
und kraterformige Pfropfen von Sedimentgesteinen handelt, die

sich mitunter aus mehr als 2000 Fui3 Tiefe erheben und
haufig an der Oberflache durch eine geringe Aufwolbung an-

gedeutet sind. Die Hebung ihrer hauptsachlich aus Salz,

untergeordnet aus Schwefel bestehenden Ausfiillung wird schon

lange von den Amerikanern durch die Krystallisationskraft der

Mineralien erklart. ^)

In der Diskussion fiihrte der Vortragende das Fol-

gende aus:

Seine Ansicht von der Autoplastic der Salzstocke sei

dahin zu verstehen, daB die Ekzeme zwar der Form und
Entstehung, nicht aber der Lage nach in alien Fallen von

regionalen Kraften der Gebirgsbildung unabhangig seien. Im
Gegenteil ist im oberen Allertal nachgewiesen und in manchen
Fallen (Steinhuder Meer, Five Islands) wahrscheinlich gemacht,

daJ3 ein tektonischer Eingriff die Lok alisierun g der Ekzeme
bedingen kann. In anderen Fallen ist dies allerdings zweifelhaft

(bei der Mehrzahl der Salzstocke im Flachland von Nordhannover

und am Golf von Mexiko) oder sogar unwahrscheinlich (Salz-

stock bei Teutschental, Mitteldeutsche Graben und Sieben-

biirgen). Hier werden moglicherweise erosive Eingriffe vor-

liegen, wie sie der Yortragende bei Bleicherode nachweisen

konnte.

Das "Wachsen der Salzstocke durch die Krystallisations-

kraft zu erklaren, halt er ebenso wie Herr KrusCH, fiir un-

moglich. Rekrystallisation bedeutet Umformung durch

Losung, im Gegensatz zur plastischen Umformung.

Die Bedeckung durch schwere Sedimente sei die Voraus-

setzung der Ekzembildung, und man konne deshalb an dem
Begriff „Selbstformung" (Autoplastic) AnstoB nehmen. Das

sei aber mehr ein Streit um Worte, da es ja iiberhaupt nur

Relativbewegung gabe und man aus demselben Grunde den

Ausdruck „Aufsteigen eines Luftballons" beanstanden konne,

weil ein Ballon durch die schwerere Luft emporgedriickt wlirde.

Der Vortragende verteidigte schlieBlich seine Ansicht, da6

die Verhaltnisse bei Hundelshausen auf die Existenz eines

hauptsachlich zur Buntsandsteinzeit gebildeten Ekzems in

1) Aufmerksam wurden wir zuerst auf diese Erscheinung durch

den Artikel von Lee Hagar im Eng. and Min. Journ. vom 28. Juli

bzw. 4. August 1904. (Erganzender Zusatz, der nicht in der Dis-

kussion gebracht wurde.)

37*



— 568 —

Niederhessen schlieiJen lassen. Die von Herrn SCHEIBE gegen

die Karte erhobenen Einwiirfe beriihren, audi wenn sie be-

grundet sein soUten, seine SchluBfolgerungen in keiner Weise,

und die von Herrn Grupe ausgesprocbene Ansicbt einer bis

in die Muschelkalkzeit stattgehabten lokalen Transgression

iiber eine Zecbsteinscbwelle ist raumlich nicbt durchfiihrbar

wegen der groJSen Macbtigkeit der Sedimente nnd der geringeu

Scbwellenbobe. Dagegen sei in der Tat mit der Moglicbkeit

zu rechnen, da6 das Ekzem bei Hundelsbausen infolge der

Lage auf einer alten Zecbsteinerhebung tektonisch modifiziert ist.

Herr P. KRUSCH spricbt sodann iiber die Genesis
einiger Mineralien und Gesteine auf der silikatischen

Nickelerzlagerstatte von Frankenstein in Schlesien.

(Mit 2 Figuren.)

Fiir den diesjabrigen Bergmannstag in Breslau baben

Herr BeyschlaG und icb u. a. aucb die Bescbreibung der

Nickelerzlagerstatte von Frankenstein in Scblesien, die zu den

interessantesten Yorkommen Deutscblands gebort, iibernommen.

Wenn auch die mikroskopiscben Untersucbungen nocb

nicbt abgescblossen sind, so diirfte es sicb docb empfeblen,

scbon jetzt an dieser Stelle auf einige Mineralien und Gesteine

genauer einzugeben, da durcb die bereits vorliegenden Resul-

tate die in dieser Zeitscbrift veroffentlicbten Untersucbungs-

ergebnisse von Liebisch') wesentlicb erganzt werden.

Siidostlicb des Zobten und nordlicb von Glatz liegt bei

Frankenstein der in der Literatur oft genannte Glasendorf-

Kosemitzer Serpentinzug (Fig. 1) in welcbem die wasserbaltigen

Nickel-Magnesia-Silikate von Frankenstein auftreten.

Mit der Untersucbung dieser Lagerstatte babe icb scbon

einmal vor ca. 18 Jabren begonnen; damals mufite icb die

Arbeit aufgeben, weil die genetiscbe Erklarung der Erze auf

uniiberwindlicbe Scbwierigkeiten stieB. Inzwiscben bat unsere

Kenntnis der Gele, zu denen viele der Mineralien von Franken-

stein geboren, groBe Fortscbritte gemacbt, so daB es jetzt

moglicb ist, die Genesis dieser auf der Erde recbt seltenen

Nickelerzvorkommen in befriedigender Weise zu erklaren. Die

Nickelerzlagerstatte von Frankenstein in Scblesien stimmt in

vieler Beziebung mit den bekannten bedeutenden Nickelerz-

vorkommen von Neu-Caledonien iiberein.

^) Liebisch; Uber Hornblendegneise und Serpentine von Franken-
stein in Schlesien. Diese Zeitschr., Bd. XXIX. 1877, S. 729.
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Der oben erwahnte Serpentin nordlich von Frankenstein

ist nach den Untersuchungen von LlEBlSCH aus einem Olivin-

gestein hervorgegangen, in dem sich in den Dunnschliffen ziem-

lich reichlich eine feinnadelige Hornblende nachweisen laBt. Wie
die mikroskopische Untersiichung zeigt, ist die ol- bis zeisiggrline

Serpentinsubstanz, welcbe Korner von Chromeisen umschlieBt,

durch einen betrachtlichen Olivingehalt mit Maschenstruktur

ausgezeichnet. Neben diesem Mineral treten glanzende, nadel-

formige Krystalle von hochstens ZentimetergroBe mit der Spalt-

barkeit der Hornblende auf, die Aktinolith darstellen diirften.

Wie schon LlEBlSCH bervorhebt, ahnelt der Serpentin von

Frankenstein in bezug auf die Zusammensetzung sehr dem-
jenigen von Lampersdorf und Weigelsdorf.

Auf der geologischen Karte hat J. RoTH nordlich von

diesem Serpentinzug Syenit angegeben, der auch westlich von

Frankenstein vorkommt und in der Erlauterung als Hornblende-

gneis beschrieben wird. Auf die Beziehung zwischen Syenit bzw.

Hornblendegneis und Serpentin gehe ich weiter unten ein.

Rotes Gebirge und Quarzgange: Die Nickelerz-

lagerstatten von Frankenstein erhalten ihr besonderes Geprage

durch das Auftreten des Roten Gebirges, welches als milde,

dichte, weiche Brauneisenmasse auf grofien Flachen die ober-

sten Lagen des Serpentingebietes bildet. Diese roten Zer-

setzungsprodukte finden sich in ganz analoger Weise in Neu-

Caledonien.

Sie gehoren zweifellos zu den Gelen, jenen typischen

kolloiden und isotropen Produkten normaler Verwitterungs-

prozesse, weiche wir recht haufig in der Nahe der Tages-

oberflache finden.

Das Rote Gebirge wird durchsetzt von Quarz-Chalcedon-
Gangen, die nordnordwestlich streichen und den milden

Roten Gebirgsmassen ein festes Gerippe geben (Fig. 2). Sie

verlaufen entsprechend der Hauptstorungsrichtung jenes Ge-

bietes und zersplittern vielfach im Streichen und im Fallen.

Die mikroskopische Untersuchung zeigte, dafi urspriing-

lich nur wenig machtige Spalten vorhanden waren, weiche

mit Kieselsauresubstanz ausgefiillt wurden. Nach und nach

trat eine allmahliche, heute ebenfalls mit Kieselsaure aus-

gefiillte Erweiterung der Hohlraume, mutmafilich durch Auf-

losung des unmittelbaren Nebengesteins, ein. Die Gangmasse

zeigt deshalb Krustenstruktur.

Inwieweit ost-westlich streichende Verwerfungen Seiten-

verschiebungen dieser Quarzgange erzeugten , miissen genaue

Aufnahmen der Tagesoberflache der weiteren Umgebung erweisen.
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Die Untersuchungen iiber das geologisclie Alter er-

gaben, daB die Quarzgange alter sind als das Rote Gebirge

und die Nickelerze, deren Bildung sie dadurch beforderten,

da6 sie ihr unmittelbar becaclibartes Nebengestein auflockerten

und das Niedersinken der Tagewasser erleichterten.

Durch die Tatigkeit der Atmospharilien sind die Quarz-

gange als Rippen und Terrainkanten herausmodelliert worden,

und man kann wohl sagen, da6 der Glasendorf-Kosemitzer

Serpentinzug zum groBen Teil seine Erhaltung diesen Quarz-

massen Yerdankt, deren Bruchstiicke in groJSer Ausdehnung
die Oberflache bedecken.

Magnesit- und Kerolith vorkommen: Neben der die

Bildung des Roten Gebirges bedingenden roten Yerwitterung

fallt die YOn mir als weii3e Yerwitterung bezeichnete Zer-

setzung des Serpentins ins Auge, die in dem Auftreten von

Magnesit (Mg CO3) und Kerolith (HeMgsSisOg) besteht. Beide

Mineralien durchziehen als kompliziertes Netzwerk , dessen

einzelne Triimer hochstens einige Zentimeter stark sind, die

Serpentinmasse derart, da6 schlieBlich eine fast vollkommene
Yerdrangung Platz greift (sog. weiBe Knotchen). Welche
Rolle die metasomatis chen Prozesse bei dieser weiBen Yer-

witterung spielen, zeigen die allmahlichen TJbergange zwischen

einem Serpentin, der nur von sparlichen Magnesittriimern durch-

zogen wird, und den als weiBe Knotchen bezeichneten Massen.

In mineralogischer Beziehung tritt ausschlieBlich dichter
Magnesit auf, den schon Breithaupt als ein Oberflachen-

verwitterungsprodukt erkannte^).

Der Kerolith ist nicht gleichaltrig mit dem Magnesit,

sondern entsteht nach meiner Untersuchung aus ihm durch

nachtragliche Umwandlung, die von den Grenzen der Gang-

chen und von Querbriichen ausgeht. Bei fortgeschrittener

Zersetzung erweist sich eine derartige weiBe Gangmasse als

zum groBen Teil aus Kerolith bestehend, in welchem noch

unzersetzte Kerne von Magnesit zu erkennen sind.

An vielen Aufschliissen laBt sich der Nachweis fiihren,

daB die weiBe Yerwitterung alter ist als die rote. Wahrend
bei der weiBen die Struktur des Serpentins noch zu erkennen

ist, zeigt die diese umgebende rote Yerwitterung des Ge-

birges eine gleichmaBig kornige rote Masse, in welcher die

Magnesit- und Kerolithgange des Serpentins haufig keine

Fortsetzung mehr finden.

^) K. A. Redlich: Entstehung und Vorkommen des Magnesits, in

Doeltek: Handbuch der Mineralchemie, Bd. I, S. 243.



— 572 —

Zwischen dieser wei-Sen Yerwitterung und den bau-
wiirdigen Lagerstatten dichten Magnesits, wie sie beispiels-

weise in Griechenland und Mazedonien bekannt sind — von

ihnen konnte ich eine Reihe an Ort und Stelle untersucben,

bestebt nur ein quantitati ver, kein qualitativer Unterscbied.

Scbon der Umstand, daB es viel mebr dicbte Magnesit- als

silikatiscbe Nickelerzgange auf der Erde gibt, beweist, da6 das

Zusammenvorkommen von dicbtem Magnesit und Nickelerzen

bei Frankenstein ein zufalliges ist, dai3 beide Mineral-

bildungen genetisch nicbt aneinander gekniipft sind.

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12

1 Schutt. 2 Rotes Gebirge. 3 Serpeniin. 4 Weifie Yerwitterung. 5 Grauerz.

6 Griinerz. 7 Altere Quarzgange. 8 Nickelerztriimer. 9 Chrysopras. 10 Syenit.

11 Saccharit. 12 Kontakthof ron Syenit und Saccharit.

Fig. 2.

Schematisches Profil der Nickelerzlagerstatte von Frankenstein.

Grauerz: Das bisber nur von Frankenstein bekannte

Material stellt einen Serpentin mit einem abnorm boben Nickel-

gebalt von l^o bis 2^/o dar. DaB die urspriinglicbe Nickel-

menge des Serpentins bier zum Teil durcb Infiltration erbobt

wurde und nicbt etwa ausscblieBlicb auf dem an und fiir sicb

nickelbaltigen Olivin berubt, beweist das Auftreten auBer-

ordentlicb zablreicber winziger Spaltcben, die mit silikatiscben

Nickelerzen ausgefiillt sind. Yon dem normalen Serpentin

unterscbeidet sicb das Material ausscblieBlicb durcb den

boberen Nickelgebalt. In vielen Fallen ist es kaum moglicb^

in einem AufscbluB anzugeben, wo die Grenze zwiscben

friscbem Serpentin und dem Grauerz zu zieben ist.

Wenn man aucb das Grauerz bisber nur von Franken-

stein kennt, so spricbt docb sebr viel dafiir, daB groBe Massen
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dieses Materials audi in Neu-Caledonien auftreten. Man
schenkte ihnen dort bisher keine Beachtung, da an das

Mckelexporterz, welches jetzt den Gegenstand des Bergbaus
bildet, zu hohe Anforderungen gestellt werden miissen. Das
Grauerz ist also fiir Neu-Caledonien zu arm, um eine Ge-
winnung zu ermoglichen.

Syenit: Das ^on J. ROTH bald als Syenit, bald als

Hornblendegneis bezeichnete Gestein besteht nach Liebisch
aus griinlichschwarzer Hornblende und untergeordnetem Plagio-

klas oder aus hellgrunem Malakolith oder aus Quarz, Plagio-

klas , Malakolith und Yereinzelten E])idotkrystallen; die

Mineralgemische wechsellagern miteinander. Auch ein Yon

G. Roth am Gumberg gefundenes Gestein erwies sich u. d. M.
nach Liebisch als ein grobkorniges Gemenge von Hornblende,

Malakolith und Plagioklas. Die iiber Tage anstehenden, auf

der Karte von RoTH als Syenit bezeichneten Gesteinsmassen

nordlich des Serpentinzuges sind nach meinen Untersuchungen

an Ort und Stelle ziemlich einheitlich. Sie bestehen aus einem

Gemenge von Plagioklas und dunkler Hornblende. LlEBlSCH

konnte also den Nachweis fiihren, daB die Serpentine von

Frankenstein in unmittelbarem Zusammenhange mit Horn-

blendegneisen stehen. Das Altersverhaltnis und der genetische

Verband zwischen dem Hornblendegneis bzw. Syenit und dem
Serpentin war aber bisher nicht festzustellen.

In den Grubenbauen von Frankenstein habe ich den

Nachweis fiihren konnen, da6 ein Teil der als „weiBe Knot-

chen" bezeichneten Massen nichts mit einer Magnesitisierung

des Serpentins zu tun hat, sondern ein fast voUkommen in

Talk umgewandeltes Hornblende -Plagioklas -Gestein darstellt,

und zwar zeigten weitere von mir angeordnete Schiirfarbeiten,

da6 dieses Gestein in Form von Apophysen in den Serpentin

eindriogt. Ein Vergleich dieser Massen mit denjenigen im

Steinbruch nordlich des Serpentinzuges ergab, dafi beide Ge-

steine identisch sind. Damit ist der Nachweis geliefert,

daB das H ornblende-Plagioklas-Gestein eruptiven

Charakter hat, also als Syenit bezeichnet werden
muB, und daB es jiinger ist als der Serpentin.

Die eruptive Natur beweisen auBerdem die Kontakt-
erscheinungen zwischen den beiden Gesteinen. Wo Syenit

und Serpentin sich beriihren, trifft man zunachst dem Syenit

eine haufig bis mehrere Zentimeter starke Lage eines fast nur

aus Hornblende bestehenden Gesteins, auf welcher fast voU-

kommen in Talk umgewandelte Biotitanhaufungen sitzen, die

ebenfalls eine mehrere Zentimeter dicke Schicht bilden konnen.
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Die Individien des zunachst dem Syenit auftretenden Horn-
blendeaggregats sind bald langer, bald kiirzer; mitunter er-

scheinen sie derartig klein und verfilzt, da6 das Gestein

nepbritahnlicli ist und als nephritisch bezeichnet werden
kann. Es scbeint dann eine gewisse Ahnlichkeit mit den
Kontaktbildungen Yorzuliegen, wie sie FlNCKH von Jordans-

miihle bescbrieben bat*).

Saccbarit: Mit mikroskopiscben Untersucbungen des

Saccbarits bat sicb zum letzten Mai LlEBISCH (a. a. 0.) aus-

fiibrlicb bescbaftigt. Er bezeicbnefc dort das Mineralaggregat

als Feldspatgestein der Hornblendegneise, deren Yorkommen
analog demjenigen der abnlicben Gesteine vom Wacbberg bei

Baumgarten ist.

Der Name Saccbarit stammt von GlocKER, die erste

Analyse von SCHMIDT (Pogg. Ann., Bd. 61, S. 385). Dana bat

den Saccbarit zum Andesin gestellt.

Die mikroskopiscbe Untersucbung der GLOCKERscben Origi-

nalstiicke durcb LlEBISCH zeigte, daB es sicb nicbt um ein

Mineral, sondern um ein Gemenge bandelt, und zwar bestebt

die Hauptmasse aus Plagioklaskrystallen, die in polarisiertem

Licbt zablreicbe Zwillingslamellen zeigen. Untergeordnet sind

in den GLOCKERscben Originalen Ortboklas, seltene kleine

griine Hornblendekrystalle und blauscbwarze Turmaline zu

erkennen.

Nacb A. V. Lasaulx^) soil der Saccbarit eine Mineral-

neubildung sein, welcbe bei der Umwandlung der krystallinen

Gesteine in Serpentin entstand. Die feldspatreicben Saccbarite

stellen nacb ibm das eine Endglied, Quarzaggregate dagegen

das andere einer grofieren Reibe dar. LlEBISCH bemerkte

ricbtig, daB diese Ansicbt mit den Ergebnissen der Unter-

sucbungen der Mineralneubildungen bei der Serpentinisierung

unYcreinbar ist. Aber aucb er konnte, da ibm nur das Ma-
terial des Museums zur Yerfugung stand, die Genesis des

Saccbarits nicbt klaren.

Auffallend ist zunacbst, daB die Saccbaritanalysen aufier-

ordentlicb scbwanken, und namentlicb wird der Kieselsaure-

gebalt ganz verscbieden angegeben.

Bei meinen Untersucbungen konnte icb feststellen, daB

man in der Grube dreierlei als Saccbarit bezeicbnet, namlicb

1) Finckh: Zur Nephritfrage. Diese Zeitschr. ^.18—24, 1912,

Monatsber. Nr. 1.

^) SitzuDgsbericht der Scblesischen Gesellschaft fiir vaterlandische

Kultar vom 11. Juli 1877.
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erstens feinkornigen Syenit Yon normaler Zusammensetzung,
zweitens Pegmatit mit viel Quarz und endlich drittens das

typische feinkornige zuckerahnliche Gestein, welches wohl
urspriinglich fiir GlOCKER Veranlassung der Benennung war.

Ausschlaggebend fiir die Genesis des Saccharits ist sein

Auftreten in Form von Apophysen und Gangen sowohl im
Syenit als im Serpentin. Ich konnte an einigen Stellen all-

mahliche Ubergange zwischen Syenit und Saccharit konstatieren

und damit den Nachweis fiihren, da6 der Saccliarit tier als ein

durch Differentiation des Syenits entstandenes Spaltungsprodukt

auftritt, also zweifellos dieselbe Entstehung wie der
Syenit hat.

Die eruptive Natur des Saccharits geht auch aus den

Kontakterscheinunngen hervor, von denen ich sowohl

exogene als endogene feststellen konnte. Die exogenen sind

da, wo das Nebenge'^tein aus Serpentin besteht, genau die

gleichen wie beim Syenit: zunachst dem Saccharit ein bis

mehrere Zentimeter starkes Hornblendeaggregat, welches mehr
Oder weniger nephritahnlich ist, und weiter nach auBen mit

ziemlich scharfer Abgrenzung fast vollkommen in Talk um-
gewandelter Biotit von der mitunter betrachtlichen Starke

von 5 und mehr Zentimetern; er ist auch von der Serpentin-

substanz ziemlich scharf getrennt.

Von besonderem Interesse sind die endogenen Kontakt-

erscheinungen. Sie machen sich in der Haufung von Glimmer
und anderen farbigen Bestandteilen der Saccharitsubstanz in

unmittelbarer Nahe des Kontaktes geltend.

Nicht immer tritt der Saccharit in Yerbindung mit Syenit

auf, er bildet vielmehr auch selbstandige Apophysen im Syenit

und Serpentin.

Damit diirfte der Beweis geliefert sein, dafi der

Saccharit nicht nur als Spaltungsprodukt bei der

Erkaltung des Syenitmagmas entstand, sondern auch
jiingere Nachschiibe nach der Erstarrung des Syenit-

magmas bildete.

Nickelerze: Wie ich oben erwahnte, sind sie genetisch

gebunden an das Rote Gebirge und jiinger als der Magnesit.

Die herrschende Ansicht der Lagerstattenforscher fafit die

wasserhaltigen Nickel-Magnesia-Silikate der Garnieritgruppe als

durch Lateralsekretion entstandene Zersetzungsprodukte des

an und fiir sich nickelhaltigen Olivins auf.

Bei Frankenstein treten hauptsachlich Pimelith und

Schuchardtit auf, Der Pimelith ist bei hoherem Mckelgehalt

sehr garnieritahnlich. Eine scharfe Grenze zwischen den beiden
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Mineralien scheint es nicht zu geben. Auffallend ist aufierdem

der allmahliche libergang des Pimeliths in andere, nickelfreie

Magnesiaverbindungen. Der Nickelgehalt schwankt sehr. Die
Spaltenfiillungen mit ihren fast ausschlieBiich dicliten Mineralien

legen die Vermutung nahe, daB der Pimelith kein selbstandiges

Mineral ist, sondern den groBeren oder geringeren Nickel gehalt

ausschlieiilicli Adsorptionsvorgangen verdankt. Diese Auffassung

liegt nm so naher, als der Pimelith und die ihm nahestehenden

nickelfreien Verbindungen zu den gelartigen Korpern gehoren,

die durch ihre hohe Adsorptionsfahigkeit ausgezeiclinet sind.

Es liegt nalie, den Pimelith ebenso wie die

iibrigen Gele als Produkte der berflach enverwitte-
rung aufzufassen.

Der Schuchardtit macht, da er in Schiippchen auftritt,

haufiger den Eindruck eines selbstandigen Nickelminerals. Die

genaueUntersuchuung der Schuchardtitmassen innerhalb des Roten

Gebirges bzw. Serpentins laBt aber deutlich den allmahlichen

tibergang der Schuchardtitsubstanz in andere schuppige Yer-

bindungen, wie z. B. Talk, erkennen. Der Schuchardtit
scheint also ein Um wandlungs pro dukt aus anderen
schuppigen Mineralien, vorzugsweise aus Talk, zu sein.

Die Zersetzung zu Nickelerzen ergreift aber nicht nur

Magnesit, Kerolith, Talk usw., sondern auch Gesteine, und
zwar besonders gern den Saccharit im strengen Sinne des

Wortes. Wo diese Saccharitapophysen durch nachtragliche

Gebirgsbewegungen zerrissen und zu einzelnen mehr oder weniger

rundlichen Gebilden aufgelost sind, die reihenweise auftreten,

gehen sie haufig durch Metasomatose in das sog. „Kni8ter-

erz'' iiber.

Die Umwandlung erfolgt von der Oberflache und von

den Kliiften des Gesteins aus und ist zum Teil derart voU-

standig, daB nur noch kleine Kerne unvollkommen zersetzten

Saccharits in der Knistererzmasse liegen. Auch dieses Knistererz

gehort zu den gelartigen Korpern. Seinen Namen hat es von

der Eigenschaft vieler Gele, in Beriihrung mit Wasser unter

Knistern zu zerfallen.

Alle Beobachtungen iiber das Auftreten derNickel-
erze von Frankenstein sprechen also dafiir, daB die

wasserhaltigen Nickel-M agnesia-Silikate durch Yer-
witterungsprozesse entstanden sind. Die silikati-

schen Nickelerze sind also geologisch sehr jung.

Dieses Resultat deckt sich mit demjenigen franzosischer

Forscher iiber die Nickelerze Neu-Caledoniens, die z. T. als

Bindemittel des Gehangeschutts auftreten.
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Etappen der Nickelerzlagerstattenbildung: Ich

kniipfe liier an den SerpentinisierungsprozeB des olivinreichen

Gesteins an, welches Yon Apophysen von Syenit und Saccharit

mit den dazugehorigen Kontaktbildungen durchsetzt ist.

In einer spateren Periode entstand, Yon der Oberflache

ausgehend, die weifie Verwitterung mit der Magnesitbildung.

Ob die Q.uarzgange alter oder jiinger sind als diese weifie Yer-

witterung, laBt sich nicht entscbeiden. Jedenfalls sind beide

wesentlicb alter als die Entstebnng des Roten Gebirges und
die Talk- und Nickelerzbildung. Auf den Zerriittungszonen,

die durch die Quarzgange entstanden, sanken die Tagewasser

in die Tiefe, welche den Serpentin Yollkommen zu Rotem
Gebirge zersetzten und den Nickelgehalt auf den Spalten kon-

zentrierten. Dieselben Oberfiachenwasser diirften aucb den

Magnesit in Kerolith umgewandelt baben. Sie bewirkten

auiJerdem die Zersetzung des Biotits der Syenit- und Saccbarit-

kontakthofe in Talk und des Saccharits in Knistererz. Man
geht wohl nicbt febl, wenn man annimmt, dafi diese Yorgange

auch beute nocb stattfinden.

Wenn man fiir die rote und griine Yerwitterung die Jetzt-

zeit in Ansprucb nimmt, dann spricbt Yieles dafiir, dafi die

weifie magnesitiscbe Yerwitterung in der Tertiarzeit stattfand.

Zur Diskussion spricbt Herr FiNCKH.

Darauf wird die Sitzung geschlossen.

V. W. 0.

Wahnschaffe. Bartling. Hennig.
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