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Protokoll der Sitzung vom 7. Januar

Vorsitzender : Herr Bornhardt.

Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung und legt die fur

die Bibliothek eingegangenen Schriften vor.

Herr 0. RENNER, spricht Uber den Zechstein an
der Pyrmonter Achse.

In den letzten Jahren ist an der Ostgrenze des Fiirsten-

tums Lippe, bei dem Dorfe Sonneborn, eine 1000 m tiefe

Bohrung niedergebracht worden, die recht merkwiirdige Er-

gebnisse geliefert bat. Wenn aucb die Problem e, die diese

Bohrung dem Geologen aufgibt, nock nicbt alle gelost sind,

mochte ich dock die Tatsachen der Bohrung hier mitteilen,

da kaum Aussicht besteht, daB in absehbarer Zeit unsere

Kenntnis von dem Untergrund jener Gegend erweitert wird 1

).

Der geologische Bau des in Frage kommenden Gebietes

ist recht einfach. Wir befinden uns in der flachen Sattel-

aufwolbung, die sich von Pyrmont in nordwestlicher Richtung

bis zum Schlofl Sternberg erstreckt. Diese Hebungslinie, die

Stille als Pyrmonter Achse bezeichnet hat, yerlauft, wenn
auch mit anderem tektonischen Bau, noch weiter in westnord-

westlicher B,ichtung uber Calldorf nach Oeynhausen und Biinde

und findet eine Fortsetzung vielleicht in der Piesberg-Achse.

Uns interessiert zunachst nur der ostliche Teil der Pyrmonter

') Das Material der Bohrung verdanke ich Herrn 0. Weerth in

Detmold und Herrn 0. Grupe. Die Erlaubnis der Veroffentlichung

haben die Fiirstlich Lippischen Regierung und der Grubenvorstand der

Gewerkschaft Wiegleben liberalerweise erteilt. Ihnen alien sei auch an
dieser Stelle der ergebenste Dank ausgesprocheu.
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Achse, die Sattelaufwolbung zwischen Pyrmont und Sternberg.

Im Kern dieses Sattels erscheint bei Pyrmont Mittlerer Bunt-

sandstein; nach Nordwesten zu sinkt der Sattel ein, so daB

die Achse in immer jiingere Schichten tritt. Bei Sonneborn

lauft sie in Wellenkalk, am SchloB Sternberg in Kohlen-

keuper. Yon der Sattelachse fallen die Schichten nach beiden

Seiten mit 5— 15° ein. Die RegelmaBigkeit der Verhaltnisse

wird,'fwenn auch nicht sehr bedeutend, durch ein paar Briiche

gestort, die der Sattelachse mehr oder weniger parallel

laufen, und von denen einer nicht weit yon dem Ansatzpunkte

der Bohrung liegt.

Die Bohrung Sonneborn, iiber die ich berichten will, ist

in der Sattelachse angesetzt und hat unter 7 m quartaren

Schichten Wellenkalk angetroffen und mit 42,5 m durchbohrt.

Zwischen dem Rot und dem Mittleren Buntsandstein lieB

sich eine scharfe G-renze nicht ziehen, da in den oberen

Teufen mit dem MeiBel gebohrt wurde. Zusammen haben

die beiden Schichten 533 m Machtigkeit. Der Untere Bunt-

sandstein wurde mit 282 m, und die Brockelschiefer mit 29 m
durchsunken. Die bisher genannten Schichten sind normal

beschaffen; Storungen lieBen sich, von ein paar Harnischen

abgesehen, nicht nachweisen. Das Unerwartete der Bohrung

beginnt erst mit den nachsten Schichten. Denn unter den

Brockelschiefern, die dunkelbraunrot gefarbt und relativ fest

sind, folgen 14 m heller bunter, namlich rosaroter bis violetter

und griiner Tone, die sich fettig anfuhlen, Dolomiteinlagerungen

und Anhydritknollen fuhren und vielfach breccios zertrummert

sind. Ihrer ganzen Beschaffenheit nach erinnern sie recht an

den Roten Salzton, der im intakten Salzlager das Jiingere

Steinsalz von dem Jiingsten trennt. Unter diesen Tonen folgen

52 m Anhydrite, die von 900— 952 m reichen. In den ober-

sten 6 m ist der Anhydrit mit unregelmaBigen Tonlagen ver-

wachsen, und 15 m tiefer (bei 920 m) erscheint noch eine 1 m
starke Tonschicht, die wieder an den Roten Salzton erinnert.

Von den 52 m Anhydrit diirfte die Hauptmasse, namlich die

obersten 46 m, ziemlich restlos residuale Bildung sein, d. h.

also durch Auflosung von anhydrithaltigem Steinsalz ent-

standen sein. Dafiir spricht einmal die unregelmafiige Ver-

wachsung mit Ton und dann die z. T. herrschende Rein-

heit, die wir an ursprimglichen Horizonten nicht kennen. Die

Anhydrite sind auBerdem durch Neubildungen von Quarz und
durch Grobspatigkeit ausgezeichnet (die groBten Anhydrit-

individuen messen 3 cm); und auch diese Erscheinungen sind

nach den Feststellungen Harborts fur residuale Bildungen



charakteristisch. Die untersten 7 m der ganzen Anhydrit-

masse sind dagegen sicher urspriingliche Ausscheidung. Sie

sind namlich durch die Einfugung von Ton- und Dolomit-

substanz z. T. eng geschichtet, z. T. marmoriert, wie das

manchmal fur Anhydrite des Mittleren Zechsteins eigentiimlich

ist. An diesen Anhydriten kann man das Einfallen ablesen
;

es betragt 10— 15°, scheint also mit dem der Schichten iiber

Tage iibereinzustimmen. Unter den Anhydriten lagern 18 m
schwarze Dolomite, denen im obersten Teil (bei 956 m) noch

einmal eine 1 m starke Anhydritbank eingeschaltet ist. Tiefer

kommt Anhydrit noch in kleinen Konkretionen vor, die

Spuren von Auflosung nicht zeigen. Dabei ist das Gestein,

vor allem in der Nachbarschaft der zahlreichen senkrechten

Kliifte und in zunehmendem Mafle, nach unten poros. Unter

diesem Dolomit fo]gen 31m grauer zerreiblicher Dolomitsand,

in dem die Bohrung bei 1001,25 m gestundet wurde. In dem
Dolomitsand liegen Bruchstiicke von unverandertem Dolomit

und zerfressene Gipskrystalle. Ein solch Gestein pflegen wir

als Asche zu bezeichnen und als Auflosungsriickstand von

Dolomit aufzufassen. Die Erage, ob der Dolomit und die

Asche zum Mittleren oder Oberen Zechstein gehoren, mit

anderen Worten, ob der Dolomit unserer Bohrung dem Platten-

dolomit oder dem Hauptdolomit entspricht, mochte ich zu-

gunsten des Mittleren Zechsteins entscheiden. Denn einmal

erinnern die den Dolomit iiberlagernden 7 m Anhydrit an

Anhydrite des Mittleren Zechsteins. Weiter spricht gegen

Plattendolomit das Fehlen jeglicher Schichtung und die grofle

Machtigkeit, die unter Einrechnung der Asche iiber 50 m be-

tragt. Und schliefilich ware eine Uberlagerung des Platten-

dolomits durch 50 m meist residuale Anhydrite auch ein

geologisches Novum. Dem Dolomit eingeschaltete graue

oolithische Kalke und ein paar diirftige Fossilfunde, wie Liebea
Hausmanni Gdf., sind dagegen fur die Altersbestimmung nicht

zu verwerten. — In dem Zechsteinprofil der Bohrung Sonneborn

lassen sich also mit einiger Wahrscheinlichkeit wiedererkennen

1. der Rote Salzton und 2. Schichten des Mittleren Zech-

steins. Welchen Horizonten des Oberen Zechsteins die

zwischen beiden liegenden residualen Anhydrite entstammen,

ist dagegen nicht zu bestimmen. Es bleibt auch die Frage

offen, ob in der Pyrmonter Gegend der Obere Zechstein in

der Facies des Hauptanhydrits oder des Plattendo] omits vor-

gelegen hat. Denn wenn heute weder die eine noch die

andere Schicht vorhanden ist, miissen wir uns immer noch die

Moglichkeit vor Augen halten, daB der Obere Zechstein von
1*
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Faltung und Auswalzung betroffen ist. Das doppelte Auf-

treten von Rotem Salzton spricht, sofern die Deutung als

Roter Salzton richtig ist, fur Faltung, und ein Teil der An-
hydrite des Mittleren Zechsteins zeigt eine gneisahnliche

Schieferung und Fluidalstruktur, die wir, wenn sie an An-
hydriten des Oberen Zechsteins auftrate, auf Druckwirkung
zuriickfiihren wiirden. Doch auf diese Hypothesen will ich

nicht weiter eingehen.

Was sich dagegen in unserer Bohrung sicher feststellen laflt,

ist einmal das vollstandige Fehlen von Steinsalz im Zechstein

und dann das Auftreten von Asche, die durch Auflosung von

Kalk (oder Anhydrit) gebildet ist; und diese Auslaugungs-

erscheinungen gehen bis zu einer Teufe von 1000 m hinunter.

Einem ersten Einwurf, dafi es in der Pyrmonter Gegend viel-

leicht gar nicht zu einer Ausscheidung von Steinsalz gekommen
ist, oder dafi das Steinsalz bald nach Ablagerung wieder ent-

fernt ist, muB entgegnet werden, daB die Quellen von Pyrmont,

Salzuflen, Oeynhausen usw. heute noch groBe Mengen von

Salz zutage fordern und, wie schon STILLE wahrscheinlich

gemacht hat, dieses Salz dem Oberen Zechstein entnehmen.

Und auch unsere Bohrung hat innerhalb der Zechsteinschichten

Sole erschroten. Also Salz ist urspriinglich iiberall da-

gewesen.

"Wodurch sind aber solch tiefgriindige Auslaugungen ver-

ursacht worden? Die Antwort auf diese Frage konnen wir

unmittelbar aus der Bohrung entnehmen. Ich bemerkte eben,

daB die Bohrung Sole erschroten hat; die erste Quelle lag

an der Grenze des Unteren Buntsandsteins gegen den

Brockelschiefer und die andere 42 m tiefer mitten im An-

hydrit. Der Austritt der Sole war in beiden Fallen mit

Ausbriichen hochgespannter Kohlensaure begleitet. Im
zweiten Falle hat die Kohlensaure die Sole aus einer Bohrlochs-

tiefe von 928 m bis zu Tage und noch 50 m iiber die

Erdoberflache in feinster Zerstaubung geschleudert. Dieser

Wassersaule entspricht ein Druck von 100 atm., und dabei

ist der hohe Reibungswiderstand in dem engen Bohrloch noch

unberiicksichtigt geblieben. Das Ausschleudern der Sole

erfolgte iibrigens intermittierend. Mogen die Wasser, die das

Salz fortfiihrten, aus der Tiefe stammen oder nicht, in jedem

Fall ist die hochgespannte Kohlensaure die Ursache fur seine

Zirkulation in dieser Teufe. Und Wasser, das an Kohlen-

saure gesattigt war und unter solch hohem Druck stand, war

imstande, dem Dolomit Kalk zu entziehen und Asche zu

bilden.
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Wenn wir zugeben, daB die Kohlensaureausstromungen

den AnstoB zur Auslaugungstatigkeit geben, so lafit sich daraus

das Alter derselben bestimmen. Es ist die Vermutung aus-

gesprochen, daB die Kohlensaure, die an so vielen Punkten

der Gegend ausstromt, so bei Pyrmont, Oeynhausen, Meinberg,

Driburg, Herste, juvenil sei, namlich einem basaltischen Magma
entstamme; und diese Vermutung stiitzt Stille damit, daB

an der Egge zwei Basaltvorkommen liegen, das eine bei Sande-

beck und das andere siidlich von Peckelsheim. Die Basalt-

eruptionen werden in die Miocanzeit gestellt; in diese

wiirde also der Anfang der Salzauflosung fallen. Die Aus-

laugung ist heute noch nicht beendet. Denn wenn zwar in

der Bohrung Sonneborn anstehendes Salz vollstaudig fehlt,

so beweist doch der Salzgehalt der Quellen der weiteren

Umgegend; dafi an anderen Punkten noch Salz vorhanden

sein muB.

Die Tektonik ist durch die Auslaugung merkwiirdiger-

weise fast gar nicht beeinfluBt. An anderen Punkten, wo
Salze nachenhaft durch Wasser fortgefiihrt sind, wie z. B.

im Eichsfeld, finden wir iiber den Auslaugungsresiduen oder

da, wo das Salz urspriinglich gelegen hat, eine gewaltige Ein-

sturzbreccie oder ein wirres Schollenmosaik. Hier aber, wo
ebenfalls das ganze Salz fortgefiihrt ist, suchen wir in der

Bohrung vergebens nach solchen Trummergesteinen im Bunt-

sandstein. Irgendwelche bemerkenswerteren Einwirkungen sind

nicht zu finden; ein paar Harnische, das ist alles. Wie ein-

gangs schon erwahnt wurde, sind zwar in dem Muschelkalkgebiet

im Nordwesten von Pyrmont ein paar Briiche, namlich bisher drei

an der Zahl, nachgewiesen. Diese laufen aber der Sattelachse

parallel und sind daher wahrscheinlich alter als die Aus-

laugung. Wenn wir diese Briiche trotzdem aber als Folge

der Salzwegfiihrung auffassen, so ist das doch immer nur eine

recht unscheinbare Wirkung. Wir miissen schon annehmen,

daB das Nachsinken des Deckgebirges der Salzauflosung un-

mittelbar nachfolgte; vielleicht spielte dabei der hohe Druck
des machtigen Deckgebirges eine Rolle.

Eine interessante Erscheinung ist schlieBlich das Vor-

kommen von Eisenglanzeinsprengungen in den verschiedensten

Horizonten, namlich erstens in der Asche (in dem unver-

anderten Dolomit fehlen sie), dann in den residualen Anhy-
driten und Tonen, dann gehauft in den Letten des Unteren

Buntsandsteins, aber nach oben hin bald an Menge abnehmend,
und zuletzt im unteren Teil des Mittleren Buntsandsteins auf

einer Kluft mit einem noch nicht identifizierten Mineral.



Nach dieser Art des Auftretens ist anzunehmen, da!3 der

Eisenglanz eine epigenetische Bildung ist. "Weiter ist wahr-
scheinlicli, da£ er mit den Quellen in Zusammenhaiig zu

bringen ist. Denn die in der Bohrung erschrotenen "Wasser

hatten aufier ihrem Gehalt an Kohlensaure, Kochsalz und
anderen Bestandteilen einen auffallig hohen an Eisencarbonat,

namlich 0,352 und 0,376 g in 11. Das ist ein Gehalt, der

dem der Pyrmonter Stahlquelle etwa entspricht. Diesem
Eisengehalt der Quellen, mochte ich glauben, entstammt der

Eisenglanz. Ungeklart bleibt allerdings, wodurch die Oxy-
dation des Eisencarbonats in der Quelle bewirkt wurde, und
ebenso auffallig ist, dafi wasserfreies Eisenoxyd ausgeschieden

wurde 1
). In Parallele dazu stent, daB in den Residuen fast

nur Anhydrit vorliegt. Und der Gehalt der Quelle an

Magnesiasalzen, die das "Wasser entzogen haben konnten, ist

heute recht gering (s. Analysen). Man konnte daraus viel-

leicht den RiickschluB ableiten, daB die Zusammensetzung der

Mineralquellen friiher eine andere gewesen ist; dafiir spricht,

daJ3 in den Anbydriten an mehreren Stellen ein Beginn yon

Vergipsung zu beobachten ist.

Das Vorkommen yon Eisenglanz ist im Buntsaudstein

etwas Ungewobnliches. Ein zweites abnliches Vorkommen kennen

Yvir durcb Haarmann vom Piesberg, der zwar Yiele Kilometer

weiter westlich, aber doch wabrscbeinlich an derselben Hebungs-

linie liegt. Und wenn wir Stille folgen, der ausgefiihrt bat,

dafi die geologischen Acbsen mit Yorliebe die Linien sind, an

die die Koblensaureausstromungen und die Mineralquellen ge-

bunden sind, diirfen wir Yielleicht fiir den Eisenglanz im

Buntsandstein des Piesberges eine gleicbe Entstehung annehmen.

Und gehen wir noch einen Scbritt weiter, so taucht die Frage

auf, ob nicht auch die Eiseoerze, die im Zecbsteinkalk des

Hiiggels und des Scbafberges bei Ibbenbiiren und unter-

geordnet auch am Piesberg auftreten, und die metasomatischer

Entstehung sein sollen, auf entsprechende, also im Miocau

beginnende Stahlquellen zuriickzufiihren sind. Zwar liegen

Hiiggel und Schafberg an einer anderen Hebungslinie, namlich

an der Osningachse; aber auch diese ist weiter ostlich an

der Egge durch Mineralquellen und Kohlensaure ausgezeichnet.

Es seien hier die Analysen der Quellen angefiigt, die Yon

G. Lange in HannoYer ausgefiihrt sind: Danach enthielt die

2

J Eine von Herm E. Harbort freundlichst angeregte Einsicht

neuerer Literatur laBt es moglich erscheinen, daC die Wasserfreiheit

des Eisenoxyds allein nait den heute noch vorhandenen BediDgungen
erklart werden kann.



Quelle von 857 m in 100 ccm:

KCl 0,0399 g
NaCl 0,6700 -

MgCl2 0,0950 -

CaS0 4 0,2428 -

MgS04 0,0840 -

CaC0 3
0,0716-

MgC03 0,0110 -

Fe CO, . . 0,0376 -

freie Kohlen&aure

Quelle von 928 m in 100 ccm:

KCl 0,037 g
NaCl 2,613 -

MgCl 2 0,082 -

CaS04 0,153 -

MgS0 4 0,570 -

CaC0 3 0,155 -

MgC0 3 0,009 -

FeC0 3 0,0352-
halb gebundene C0 2 . . 0,088 -

freie CO, 0,096 -

An der Debatte beteiligen sich

HarbORT und HaARMAHN.
die Herren GRUPE r

Herr GREPE fiibrte zu dem Yortrage des Herrn EJENNER

„Uber den Zechstein an der Pyrmonter Achse" folgendes aus:

Die Eisenglanz-Einsprengungen in den Buntsandstein- und

Zecbsteinscbicbten der Sonneborner Bobrung sind docb nicht

eine so aufiergewobnlicbe Erscbeinung, wie Herr BENNER ver-

mutet. Icb mocbte darauf binweisen, da!3 ich die gleicben

Beobacbtungen bei neueren Buntsandsteinbobrungen in der Ge-

gend von Hoxter und Carlsbafen am Rande des Soilings ge-

macbt babe, von denen die erstere Bobrung bei 839 m im Unteren

Buntsandstein, die andere bei 1000 m in den oberen Zecb-

steinletten eingestellt wurde. Aucb in diesen Fallen wird das

Buntsandsteingebirge, zumal im Bereicbe des Unteren Bunt-

sandsteins, von Eisenglanz-Einsprengungen durcbsetzt, die sicb

dadurcb nocb besonders auszeicbnen, daB sie vielfacb an winzige

Anbydrit- bzw. Gipsknollcben oder an die Hoblraume ebe-

maliger Anbydritknollcben gebunden sind. Der Eisenglanz

vfurde nacbtraglicb in Poren und Drusenraumen abgesetzt, aus

denen zuvor die einen primaren Bestandteil der Buntsandstein-

scbicbten bildenden Anbydritknollen ausgelaugt waren.

Aucb im iibrigen liegen die Yerbaltnisse bei diesen beiden

Bobrungen insofern ganz analog, als man teils absicbtlicb, teils

unabsicbtlicb durcb die Bobrungen koblensaurebaltige Soole er-

scblossen bat, von denen diejenige des Hoxterscben Bobrlocbs

seit dem Jabre 1906 als besonders kraftiger Sprudel standig

ausstromt. Da das Deckgebirge des Buntsandsteins iiber dem
Zecbsteinsalzlager, dem die Soolen entstammen, Macbtigkeiten

von annabernd 1000 bzw. iiber 1000 m besitzt, so diirfte ge-

maB BENNERS Auffassung die Auflosung der Salze zu Soole

ebenfalls durcb die aufsteigende Koblensaure bewirkt worden sein,

die allerdings in diesen Fallen nicbt an besondere geologiscbe

Acbsen oder Hebungslinien des Gebirgsbaus gebunden ist.
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Die Kohlensaure ist auch nach meiner Ansicht zweifellos

juvenilen Ursprungs. Herr Renner bezieht sich dabei auf

die von STILLE geschilderten Verhaltnisse im Vorlande der

Egge, nach denen die Kohlensauerlinge als die letzten Nach-
klange der basaltischen Eruptionen erscheinen. Zu dem gleichen

Schlusse fiihren auch gemafi meinen friiheren Ausfuhrungen

(„Die Basalte des Soilings und ihre Zersetzungsprodukte"

Jahrb. d. Kgl. Geol. Landesanst. f. 1911, S. 242 ff.) die geolo-

gischen Verhaltnisse im ostlich benachbarten Gebiete des Soilings.

Der einzige Kohlensauerling, der noch im Innern des Soilings

bei Bodenfelde zutage tritt, entspringt z. B. auf einer nach-

weisbaren alten Eruption sspalte, d. h. auf der Randspalte eines

Tertiargrabens, der unweit davon doleritische Basalte aufsitzen.

Durcb die ebemals in weit gr6J3erem MaBe ausstromenden

Koblensauerlinge sind nun die Basalte des Soilings vielfach in

bochgradiger Form zu Basalttonen oder selbst zu Rohkaolinen

zersetzt worden, und in Verbindung mit den zersetzten Basalten

steben weiter metamorpbe Eisensteinbildungen, die durcb An-
reicberung des dem Basalt durcb die Kohlensaure entfiihrten

Eisens in den angrenzenden Buntsandsteinschichten entstanden

sind und die iiber Tage aus zum Teil hochprozentigen Braun-

eisensteinen bestehen, wobei z. B. die brocklige Struktur

der Buntsandsteintone oft noch vollkommen gewahrt geblieben

ist. Die Eisensteine befinden sich teils in unmittelbarem

Kontakt mit den kaolinisierten Basalten, oder aber sie treten

etwas entfernt vom Basalt selbstandig entlang nachweisbaren

Yerwerfungsspalten im Buntsandstein auf und weisen auf

zersetzte Basaltmassen im Untergrunde hin.

Dieser genetische Zusammenhang zwischen den
Basalten und Eisenerzen im Soiling legt es nun nahe,

auch den Eisenerzen der Buntsandstein- und Zech-
steinschichten in den behandelten drei Bohrungen
bei Sonneborn, Hoxter und Carlshafen, sowie schliefi-

licb auch den in diesen Gebieten vorhandenen Stahl-

quellen (Pyrmont, Driburg) eine gleiche Herkunft zu

zuschreiben: in derTiefe befindliche basaltische Ge-

steine, die durch die noch heute ausstromende Kohlen-
saure zersetzt worden sind und noch weiter zersetzt

werden, haben das Eisen geliefert bzw. liefern das

Eisen den Stahlquellen noch heute.

Herr "WOLFF setzt seinen Bericht iiber die Exkur-
sionen des Intern ationa len G eo 1 o gen-Kon gr esses in

Toronto fort.
v. w. o.

Weissermel. Bornhardt. Bartling.
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