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Man sieht, die Entstehung des Steinheimer Beckens birgt

noch eine Fiille yon Problemen. Wenn ich das von BilANCA

und FRAAS beigebrachte T ats a c h e n material mit den Aus-

fuhrungen von GOTTSCHICK und den Erfahrungen der
Spr engtechnik zusammenstelle, so kann ich angesichts der

minen artigen Triimm erstruktur des Klosterberg-Stein-

hirts an eine lakkolithisch e Emporpressung bier nicbt
glauben; vorlaufig kommt mir am wabrscheinlichsten
tot, dafl hier zwei zeitlich vielleicbt nur wenig ge-

trennte Sprengungen erfolgten: Zuerst eine verhaltnis-
matfig starke „uberladene" Wasserdampf-Explosion
in einem Magmaherd, welcher ganz flacb in der Tafel
des mittleren Weifien Juras lag, und dann eine viel

schwachere (Wasserdampf- oder Gas-) Explosion in

einem kleineren Magmaherd im Niveau des Lias.

Beide Herde lagen ziemlich genau zentral unter dem
jetzigen Steinheimer Becken. Die erste Sprengung
schuf das rundliche Becken selbst, die zweite den
Klosterberg - Steinhirt. Lakkolithische Aufpressung
scheint mir hier ebensowenig vorzuliegen wie bei

der Riesbildung.

2. Zur Gliedemng der Kreideformation

in der Umgebung von Dresden.

Von Herrn E. Krenkel.

Leipzig, den 23. September 1913.

In den Erlauterungen zur Sektion Dresden der geologi-

schen Spezialkarte von Sachsen hat R. BECK innerhalb der

liegenden cenomanen, gewohnlich als „Stufe der Ostrea cari-

nata
u

bezeichneten Schichten der Kreideformation drei Glieder

ausgeschieden 1

), die er bezeichnet als:

1. Ablagerungen mit Ostrea carinata in Vertiefungen des

Untergebirges

;

2. Lokal im Liegenden des eigentlichen Carinatenplaner-

sandsteins oder des Carinatenplaners entwickelte Konglomerate,

Sandsteine und Mergel;

*) S. 63.



— 26 —

3. Planer und feinkornigen Planersandstein mit Ostrea

carinata Lam.
Nach seiner Ansicht sind die unter 1. angefiihrten, spater

von ihm als „Klippenfacies" bezeichneten Gebilde, wie die

Konglomerate, Sandsteine und Mergel unter 2., die nach ihrer

Entstehungsweise recht eng zusammengehoren, nur lokal vor-

handen. An anderen Stellen werden sie Yon dem Planer und
feinkornigen Planersandstein Yertreten, der dann unmittelbar

dem iilteren Untergrund aus krystallinen Gesteinen, wie dem
Syenit des Meii3ener Massivs, oder aus den Rotliegend-Schichten

des Dohlener und Elbtalbeckens auflagert.

Diese Auffassung Yon der faciellen Yertretung der Kon-
glomerate, Sandsteine und Mergel durch Planer und feinkornige

Planersandsteine kommt auch in den Randprofilen der geo-

logischen Karte you Sektion Dresden zum Ausdruck, wo teils

Planer, teils „glaukonitische" Sandsteine als transgredierend

liber dem Untergrund eirgezeichnet sind.

Wenige Jahre spater hat W. PetkaschecK in seinen

„Studien iiber Faciesbildungen im Gebiete der sachsischen

Kreideformation
a

eine abweichende Anschauung geauBert 1

). Er
betont, gestiitzt auf eine Reihe Yon Profilen, dafi das Cenoinan

des sachsischen Kreidegebietes iiberall in zwei Stufen zerfallt,

in den Carinatenquader und den Carinatenplaner. Letzterer

soli nur das Aquivalent eines oberen Komplexes der gesamten

cenomanen Carinatenstufe sein, deren unterer durch Carinaten-

quader (mit Konglomeraten, Sandsteinen, Mergeln) Yertreten

wird. Der Carinatenquader wird damit von Petrascheck als

selbstandige Unterstufe des Cenomans aufgestellt.

Die Yon mir vorgenommenen ReYisionsarbeiten fur die

demnachst erscheinende zweite Auflage der Sektion Dresden

haben die von PETRASCHECK vorgeschlagene Gliederung des

Cenomans bestatigt. Es laBt sich iiberall nachweisen, sowohl

in der Umgebung von Dresden an natiirlichen Aufschliissen

und durch eine Reihe von unten zu erwahnenden Bohrprofilen,

wie auf den an Sektion Dresden anstofienden, gegenwartig in

Neubearbeitung befindlichen Sektionen, dafi die liegenden

Schichten der Kreideformation in Quaderfacies aus-

gebildet sind. Erst iiber ihnen, die petrographisch recht

wechselvoll entsprechend ihrer Natur als transgressiver Bildung

iiber einem unebenen, mannigfaltig zusammengesetzten Unter-

grund ausgebildet sind, folgt der Carinatenplaner.

]

) S. 9 ff.
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Die Abgrenzung zwischen den liegenden, iiberwiegend

sandig-konglomeratischen Schichten und den haDgenden Planern

bereitet nur da gewisse Schwierigkeiten , wo wie in der

Sachsischen Schweiz die letzteren mehr und mehr sandigen

Charakter annehmen.

Die Bohrungen, die uns mit der Verbreitung und dem
Aufbau der liegenden Schichten des Cenomans in der Um-
gebung von Dresden bekannt machen, sind vor allem folgende;

die alteren mogen nur der Vollstandigkeit halber genannt

werden:

1. Artesischer Brunnen in der AntonstraBe in

Dresden-Neustadt. Unter dem 221,3 m machtigen Kreide-

komplex der Stufen des Inoceramus Brongniarti, des Inoce-

ramns labiatus und des Carinatenplaners liegen, soweit durch-

sunken, 5,6 m grauer, zuletzt lockerer und kliiftiger Sandstein

des Carinatenquaders.

2. Artesischer Brunnen auf dem Antonsplatz in

Dresden-Altstadt. Unter den 130 m machtigen Stufen des

Inoceramus Brongniarti, des labiatus und des Carinaten-

planers folgt in 18,7 m Machtigkeit weifier und grauer Sand-

stein des Carinatenquaders. Darimter liegen rotliche und graue

Sandsteine, wechsellagernd mit rotem Ton, und Konglomerate

des Rotliegenden.

3. Artesischer Brunnen in der Dresdener Papier-
fabrik in Dresden-Altstadt. Unter den jiingeren Stufen

der Kreideformation durchsank man

:

Carinatenplaner 22,38 m
Griinsandstein ' 1,35 m
Austernbank 0,24 -

lichtgrauen und weiBlichen Quadersandstein mit Kaolin 2,74 -

Sandstein und Konglomerate . 2,30 -

Carinatenquader 6,63 m
Darunter rotliegende Letten und Sandsteine.

Die neueren Tiefbohrungen ergaben folgendes:

4. Tiefbohrung in der Waldschloflchen-Brauerei
in Dresden-Neustadt 1

). Unter 40 m Haidesand, jungen Elb-

schottern, altdiluvialen (oder pliocanen?) Elbschottern wurde

eine iiber 250 m dicke Folge von wechsellagernden Planern,

Planersandsteinen und Tonen durchbohrt, die sich nach

R. NESS1G, der die Bohrproben untersuchte, verteilen auf:

von 40 — 42,5 m Brongniarti-Mergel (?)

- 42,5—165 - Labiatus-Stufe
- 165 —297 - Carinaten-Stufe

J

) R. Nessig: Neue Tiefbohrung in Dresden. Abb. Isis 1906, S. 24.
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Sandig-konglomeratische Schichten des Cenomans (Cari-

natenquader) sind nicht erreicht worden. Nach dem Einfalls-

winkel dieser Schichten war das auch kaum zu erwarten; dazu
kommt, dafi moglicherweise die Kreideformation von Verwerfun-

gen mit geringer Sprunghohe in Lausitzer Richtung durch-

setzt wird, die ihr starkeres Absinken nach Nordosten ver-

ursachen.

Bemerkenswert ist die groBe Machtigkeit der Kreide (257 m),

die diejenige des am nachsten gelegenen Profils im artesischen

Brunnen in Dresden-Neustadt mit einer solchen yon 226,9 m
noch um 30 iibertrifft. Diese beiden auf dem rechten Ufer

der Elbe gelegenen Bohrungen zeigen, dafi die Kreideformation

links der Elbe wohl eine starke Erosion erlitten hat, der yor

allem die weichen Mergel der Brongniarti-Stufe zum Opfer

gefallen sind; ihrer "Wegraumung Yerdankt die Elbtalweitung

bei Dresden ihre Entstehung.

Bei beiden Bohrungen ist das Tiefste der Kreide wie die

altere Unterlage nicht erreicht worden; namentlich bei der

Bohrung in der WaldschloBchen-Brauerei ist das zu bedauern,

da sie in grofiter Nahe der grofien Lausitzer Uberschiebungs-

linie liegt.

5. Im Brunnen der Firma SEIDEL & NaUMANN,
Hamburger StraBe Nr. 19, lautet das Bohrprofil:

— 1,5 m Lehm
1,5—8 - Kies von WalnuBgroBe
8—10 - Lehm

10 — 11 - Kies von WalnuBgroBe
11—14 - Sand mit groberen Kieslagen

14 — 16 - Sand mit feinerem Kies

16 — 18,5 - toniger Sand
18,5— 77,0 - blauer Ton
77 — 80,0 - Planer -

80 — 83 - blauer Ton
83 — 94 - Planer

94 — 98 - blauer Ton
98 —100 - dunkelgrauer Ton
100 —102 - griiner Ton
102 —106 - griiner Sand
106 — 112 - grauer Sand
112 —113 - roter Sand.

Die Kreideformation beginnt zwischen 16 und 18 m
unter der Oberflache. Bei etwa 100 m Tiefe setzen die tonig-

sandigen Bildungen des Carinatenquaders ein. Die liegenden

roten Sande konnten bereits dem Rotliegenden des Elbtal-

beckens angehoren oder als aufgearbeitetes Material aus dem
Rotliegenden noch zum Carinatenquader gehoren.
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6. Ein Versuchsbrunnen auf dem stadtischen
Grundstiick an der B auhofstrafle von 65,5 m Tiefe er-

reichte nur den Labiatusplaner.

7. Ein Brunnen im Grundstiick Wiirzburger Strafie

Nr. 9 in Dresden- Altstadt von 39 m Tiefe erreichte das

Cenoman nicht.

8. Das Bohrprofil eines Brunnens an der Eisenstuck-
strafle in Dresden- Altstadt (Parzelle 451c) ergab:

— 10 m feiuer Kies
10— 23 - Kies mit Ton und Planer
23- 38 - Ton und Planer
38- 43 - Planer
43- 47 - Planer mit Ton
47_ 56 - Ton
56— 59 - Planer

59 — 61 - Planer mit Ton
61— 66 - Planer
66— 68 - grauer Sand
68- 70 - Planer
70— 71 - grober grauer Sand
71— 72 - feiner grauer Sand
72— 73 - grober grauer Sand
73— 75 - feiner grauer Sand mit Planer
75— 80 - morscher Planer
80- 81 - Planer
81— 84 - dunkelgrauer Ton
84— 86 - dunkelgriiner Ton
86— 87 - graugriiner feiner Sand
87— 90 - grauer Sandstein

90— 92 - roter Ton
92— 103 - roter feiner Kies, und Felsen.

Aiich in diesem Profile werden die liegenden cenomanen

Schichten von tonigen und sandigen Bildungen aufgebaut. Ihre

Machtigkeit ist keine groBe (81— 90 m). Wieder lagen unter

ihnen rote Tone, roter feiner Kies, und bei 103 m Tiefe „ Felsen",

der wohl dem Syenit des Meiflener Massivs angehoren wird.

9. Das Profil des Brunnens Bienertstr. 1 in Dresden-A.
Zeigt:

3,50-10,50 m
10,50-13,50 -

13,50-17,50 -

17,50-18
18 -20 -

20 -26,50 -

26,50-28 -

28-29
29 -32 -

32 -42 -

42 -44,50 -

44,50-45,50 -

45,50-52 -

52 -55 •-

rotlicher Kies

touiger Kies

weicher Planer

Planer mit Ton
dunkler Planer

dunkler Planer mit etwas Ton
hellgrauer Planer

feiner grauer Schwemmsand
feinkorniger grauer Sandstein

grauer Ton
roter Ton
feiner roter Sand
roter Ton
grober roter Sand, dann Syenit.

M
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Grauer Schwemmsand und feinkorniger grauer Sandstein

yertreten die untere Carinatenstufe. Der unter dem fein-

kornigen grauen Sandstein angetroffene 10 m machtige graue

Ton bleibt in seiner stratigraphischen Stellung zweifelhaft;

er kann nach Analogie mit andern Vorkommnissen wohl noch

zum Cenoman gezogen werden. Uber dem Syenit des Plauen-

schen Grundes findet sich roter Ton und roter Sand, dem
Rotliegenden des Elbtalbeckens angehorend.

10. Brunnenprofil Bamberger Str. 5 in Dresden-A.:
1,5-- 3 in Lehm
3,0-- 3,5 - Kies

3,5-- 5,5 - gelber Planer
5,5-- 7 - gelber Ton
1 - 10 - gelber Planer

10 - 16 - grauer Planer
16 --18,5 - Ton
18,5-
28 -

28 - grauer Planer

34 - Ton
34 - 38 - grauer PJaner

38 - 39,5 - Ton
39,5-
52 -

52 - PJaner
62 - plastischer Ton

62 - 63 - grunlicher Ton
63 - 64 - grauer PJaner

64 --74 - rotlicher Ton
74 --80,5 - Syenit.

Die unteren plastischen und griinlichen Tone und der

graue Planer (63— 64 m), wohl eine Einlagerung yon kalkigem

Sandstein, entsprechen dem unteren Cenoman. Unter ihm folgt

nach einer Zwischenlage yon rotem Ton der Syenit.

11. Brunnen Hofmiihlenstr. 33 in Dresden-A.:
0— 9 m Lehm und Kies

9 - 12 - grauer Ton
12-18 - Ton mit Planer
18—24 - Planer
24-28 -

28-39 -

39-48 - hellgrauer Ton
48— 49 - graugriiner Ton
49—55 - dunkelroter Ton
55—68 - hellroter Ton
68—74,7 m Syenit.

Unter dem Carinatenplaner werden die liegenden Schichten

des Cenomans durch hellgrauen und graugriinen Ton yertreten;

sandige Bildungen fehlen ganz. Machtige dunkel- und hell-

rote Tone folgen unter ihnen auf dem Syenit.

12. Bohrloch der BrieBnitzer Stahlquelle in BrieB-

nitz bei Dresden. Das Bohrloch wurde yon der im Westen
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von Dresden an der Elbe gelegenen Gerneinde BrieBnitz zum
Zwecke der Wassergewinnung niedergebracht. Es befindet

sich jetzt in privatem Besitze; das auf ihm aufsteigende, an

juveniler Kohlensaure reiche, eisenhaltige Wasser wird als

Tafelwasser versendet. Das Bohrprofil ergab:

-— 6 m aufgefiillter Boden
6 --24 - unreifer, lettenartiger Kalkstein

24 --25 - Nachfall, desgl.

25 --31 unreifer Kalkstein (= Planer)

31 --32 - Nachfall

32 --34 - unreifer Kalkstein

34 --36 - harter Kalkstein

36 --41,50 - unreifer Kalkstein

41,50 -42,50 - Letten

42,50 -51,00 - unreifer Kalkstein mit Lettenadern

51,00 -51,40 - wasserfiihrende Scliwefelkiesschicht

51,40 - 52,00 - grauer Sandstein

52,00 -56,00 - roter, syenitartiger Stein mit Lettenlagen

56,00 -56,30 - harter Kalkstein, wasserfiihrend

56,30 - 64,00 - Rotliegendes.

Unter dem Carinatenplaner folgt, beginnend mit der

„wasserfiihrenden Schwefelkies-Schicht", der Carinatenquader

als grauer Sandstein, roter „ syenitartiger" Stein mit Lettenlagen,

harter Kalkstein, darunter das Rotliegende in 7,70 m Mach-

tigkeit, das jedoch nicht vollig durchsunken wurde. Es ware

geologisch yon Interesse gewesen, festzustellen , ob der

Syenit des Meiflener Massivs im Untergrunde noeh vorhanden

ist. —
Die mitgeteilten Bohrprofile, die sich auf ein nicht un-

betrachtliches Gebiet der unterirdischen Yerbreitung des Ceno-

mans innerhalb der Sektion Dresden verteilen, zeigen, daB

iiber dem alteren Untergrund die Carinatenstufe in ihrer

liegenden Stufe in reiner Quaderfacies ausgebildet ist, und

zwar als Sandsteine, Tone, verschieden gefarbte Sande, ganz

vereinzelt als sehr geringmachtige kalkige Einlagerungen, die

nicht selten wohl zusammengespiilte Muschelbreccien darstellen.

Grobe Konglomerate 1

) oder wenigstens grobklastische Sandsteine

fehlen meistens, wahrend sie bei einer transgressiven Bildung

wohl zu erwarten waren; ihr Fehlen erklart sich vielleicht

aus der Beschaffenheit der Unterlage, die aus weichen tonigen

J

) Grobe, uberwiegend aus Syenit bestehende marine Konglomerate,

mit Sandsteinbanken wechsellagernd, finden sich iiber dem Syenit des

Plauenschen Grundes bei Coschiitz im Westen von Dresden; die

Gerolle selbst stellen wohl nicht reine Brandungskonglomerate dar7

sondern konnten vor ihrer AblageruDg eine fluviatile Abrollung erfahren

haben.
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Schichten des Rotliegenden besteht, in denen grobere Bestand-

teile kauin oder selten enthalten waren 1

).

Durch diese Profile ist zugleich bewiesen, mindestens

aber sehr wahrscheinlich gemacht, dafi die Planerfacies nirgends

unmittelbar dem Untergrunde aufruht, sondern durch eine

quadrige Unterlage yon ihm getrennt wird. —

Der altere Untergrund ist nach den Bohrprofilen das Rot-

liegende mit rotgefarbten Sanden und Tonen und der Syenit.

Rotliegendes und Syenit sind auf den Hohen im Suden und
Westen Ton Dresden auch oberfiachlich das Liegende der

transgressiven Kreide.

Es liegt nahe, sich die Frage zu stellen, ob diese unter

der cenomanen Kreide liegenden roten Tone und Sande dem
Rotliegenden zugerechnet werden mus^sen, oder ob man in

ihnen etwa Yerwitterungspro dukte aus jungerer, aber
pracenomaner Zeit sehen kann.

Bekanntlich fehlen in Sachsen zwischen dem Perm wie

dem in kleinen Resten, so nordlich von MeiBen, erbaltenen Bunt-

sandstein und zwischen der mittleren Kreide alle ihrem Alter

nach deutbaren Ablagerungen. Denn tod den vereinzelten

Fetzen marinen oberen Juras entlang der Lausitzer Uber-

schiebung kann ihrer zweifelhaften tektonischen Stellung wegen

abgesehen werden. Jedenfalls kann fur den heutigen Nord-

abhang des Erzgebirges vom Oberkarbon und Rotliegenden

bis zur mittleren Kreide eine Festlandszeit aDgenommen
werden 2

). Es ist deshalb nicht unbegriindet, nach Zeugen

dieser laDgen Festlaudszeit zu suchen.

Ich neigte zunachst der Ansicht zu, dafi man es in dem
„ Rotliegenden" der erwahnten Tiefhohrungen im Elbtalbecken

mit den Resten postpermischer und pracenomaner Yerwitte-

2
) Erwahnt werden mag nebenbei, daC im Norden des sachsisehen

Kreidegebietes, etwa in der Gegend des Eisenbahntunnels von Oberau
und nordlicher, auch der Buntsandstein aufgearbeitet sein wird.

3
) Das Jurameer wird die erzgebirgische (bohmische) Schwelle

nicht iiberschritten haben. Einzelne Gresteine aus dem Jura-

vorkommnis von Khaa an der Lausitzer Uberschiebung weisen durch

ihren Reichtum an Glimmer auf die Nahe eines Festlandes.

Es sei hinzugefiigt, daB neben den Juraschollen an der Lausitzer

Uberschiebung auch andere Hinweise auf das Vorkommen jurasischer

Bildungen in der Lausitz vorhanden sind. Im Brongniarti-Quader der

Sachsisehen Schweiz finden sich nahe der Lausitzer Uberschiebung an

verschiedenen Stellen fein- und grobkornige Sandsteine, die neben

anderen Bestandteilen Brauneisensteingerolle enthalten. Diese

konnen wohl nur aus einem in der Nahe anstehenden Yorkommnis
alteren Juras stammen. Die Gerolle sind meist ziemlich klein, z. T.

aber sehr wenig gerundet.
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rungsrinden zu tun haben konnte, oder wenigstens mit nach

dem Ende der Permzeit mannigfach umgelagertem und mit

juDgeren festlandischen Bildungen durchsetztem Eotliegenden.

Em zwingender Beweis hierfur laJJt sich jedoch nicht erbringen,

wenn auch die Moglichkeit einer solchen Deutung besteht.

Nach Analogie mit dem echten Rotliegenden im Siiden von

Dresden, das zu dem groflen Bezirk des Dohlener Rotliegend-

beckens gehort, hat man es bier eher mit gleichaltrigen Ab-
lagerungen zu tun. —

Zur Gliederung der sachsischen Kreide, vor allem in der

UmgebuDg von Dresden, mag noch folgendes bemerkt werden:

1. Die in der Literatur iiberall als tiefste Zone des

Cenomans erwahnte Crednerienstufe (mit Dikotyledonen)

besitzt keine Selbstandigkeit. Sie ist eine pnanzenfiibrende

Eacies des unteren Cenomans und nur lokal entwickelt. Die

„ Crednerienstufe" ist nur wegen der Fiibrung von Laub-

pflanzen von palaontologischem Interesse; in ihrer Bildung

und petrographiscben Zusammensetzung besitzt sie nichts Be-

merkenswertes. Sie ist desbalb endlich ihres Ranges als ein-

leitender „Stufe" des Cenomans zu entkleiden 1

).

Ganz unbegriindet ist die ihr von LEPSIUS 2
) gegebene

stratigraphiscbe Stellung, der die Crednerienstufe in 1. Grund-

konglomerate und grobkornige Sandsteine und 2. in diinn-

plattige Sandsteine, kohlige Scbiefer, Tone mit Pflanzenresten

zerlegt. Dariiber soil die Carinatenstufe wieder in 2 Unter-

stufen zerfallen. Seine ganze, zweifacb geteilte Crednerien-

stufe samt der unteren Carinatenstufe stellen einen einbeit-

licben Komplex dar.

2. Die Carinatenstufe des Cenomans ist am besten in

2 Unterstufen zu teilen. Die untere ist iiberall in Quader-

facies (mit untergeordneten mergeligen und tonigen Einlage-

rungen) entwickelt. Sie fehlt nirgends; gegenteilige Angaben
in der Literatur sind unricbtig. Die obere Stufe ist als

Planer ausgebildet, der in Planersandstein iibergehen kann.

Diesen Stufen entsprechen die alten Namen Unterquader und
Unterplaner.

Im Unterquader wie Unterplaner kommt das namen-

gebende Fossil Alectryonia carinata Lam. vor. Aus dem Turon

ist es nicht bekannt; es kann desbalb als Zonenfossil gelten.

Yon fur die Carinatenstufe wichtigen Fossilien seien genannt:

') Ahnliche pflanzenfiihrende Bildungen finden sich auch im Kreide-

gebiet von Regensburg.
2
) Geologie von Deutschland II, S. 180.

3
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Amm on it en: Acanthoceras (Douvilleiceras) Mantelli

Sow.; Schlonbachia varians Sow.; Pulchellia

Gesliana d'Orb.; Placenticeras memoria Schlon-

bachi L. u. Br. ; Acanthoceras rhotomagense Defr.,

das im Cenoman so weit yerbreitet ist, ist nirgends

mit Sicherheit nacbgewiesen.

Seeigel: Cidaris (Dorocidaris) vesiculosa Goldf.
;

Cidaris (Tylocidaris) Strombecki Des.; Cidaris

Sorigneti Des.; Codiopsis Doma Desm.
;
Pyrina

Des Moulinsi d'Arch.; Pyrina inflata d'Orb.
Muscbeln: Inoceramus bohemicus (= striatus) Leonh.

;

Pecten (Chlamys) elongatus Lam. ; Pecten (Chla?nys)

acuminatus Gein. ; Pecten (Chlamys) Galliennei

d'Orb.; Pecten (Chlamys) rhotomagensis d'Orb.;

Pecten asper Lam.; Vola (Neithea?) phaseola Lam.;
Vola (Neithea f) aequicostata Lam.; Vola (Neithea?)

notabilis Munst. ; Vola digitalis Roem.; Spondylus
striatus Sow.; Spondylus hystria; GOLDF.; Pectun-

culus obsoletus Goldf. ; Radiolites Saxoniae

Roem.

PETRASCHECK und WANDERER 1

), deasen Formations-

tabelle in den „Tierversteinerungen aus der Kreide Sachsens"

nur ganz geringfiigige Differenzen zu meiner Auffassung iiber

die Gliederung der sachsischen Kreide zeigt, bezeichnen den
— iiber die Crednerienschicht gestellten — Unterquader auch

als Stufe mit Pecten asper und Vola aequicostata,
den Unterplaner als Stufe mit Actinocamax plenus und
Cidaris Sorigneti. Die Bezeichnung der Stufen nach

Fossilien ist der alten, auf den petrographischen Character

gegrundeten sicber yorzuzieben. Aber welcbe sind als ge-

eignet auszuwahlen? Drei dieser von PETRASCHECK und
WANDERER angefiibrten Zonenfossilien sind, soviel festzustellen

ist, auf das Cenoman des sacbsiscben Kreidegebietes be-

scbrankt. Wie sie sicb allerdings auf die Unterzonen ver-

teilen, ist mir ungenugend bekannt. Actinocamax plenus

BLAINV. dagegen, der nicbt sebr baufig und |meist zu scblecbt

zu einer sicberen Bestimmung und in Brucbstiicken erbalten

ist, findet sicb bis ins obere Turon, was fur ein Zonenfossil

wobl eine zu grofie vertikale Verbreitung bedeutet. Docb
mag die Benennung der Unterstufen nacb beiden Autoren

Torlaufig beibebalten werden; nur Actinocamax plenus Bl.

J

) K. Wanderer: Die wicbtigsten Tierversteinerungen aus der

reide des Konigreiches Sachsen. Jena 1909.
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miiBte in Wegfall kommen. Besser ware es wohl, die auch

in den iibrigen Kreidegebieten auftretenden Ammoniten ein-

zusetzen; jedoch sind die Untersuchungen iiber ihre Yerteilung

vorlaufig noch ungeniigend. Die Yon SCHLUTER fiir Nordwest-

Deutschland auf Grund der Ammoniten durchgefiihrte Ein-

teilung (iiber der Asper- die Varians- und Rhotomagensis-

zone) wird sich kaum einhalten lassen, vorausgesetzt, daB sie

iiberhaupt begriindet ist. —
Nicht einwandfrei ist die von KAYSER (Formationskunde,

5. Aufl.) fiir das Cenoman angegebene Gliederung:

1. Crednerienzone (nur ortlich 1
).

2. Zone der street carinata (Unterquader mit 0. hippo-

podium und Inoceramus bohemicus , z. T. ersetzt

durch Planer).

3. Zone des Actinocamax plenus: Carinatenplaner und
-planersandstein.

Wie scbon erwahnt, besitzt die Crednerien-,, Zone" nicht

den Wert einer solchen. Der Name „Carinaten-Zone" ist im

sachsischen Kreidegebiet bis jetzt immer fiir die Schichten-

folge von den transgressiven Bildungen des Cenomanmeeres

an (oder iiber der vermeintlichen Crednerienzone) bis zur unter-

turonen Labiatusstufe gebraucht worden. Es empfiehlt sich,

dies beizubehalten und nicht den Namen Carinatenstufe auf

eine Unterstufe des Cenomans zu beschranken. Eine iiber

der Carinatenstufe im Sinne KAYSERS liegende „Plenus-Zone"

auszuscheiden, die dieser wie den hoheren Stufen des Turons

gleichwertig gegeniibersteht, Yerbietet sich durch die gleich-

artige, nur wegen der Facies etwas abweichende Fauna im

unteren und oberen Cenoman, die von der des Turons nicht

unwesentlich absticht.

3. Das Turon ist immer noch am besten nach der

alten, auf Inoceramen wurzelnden Horizontierung zu

gliedern.

Das Unterturon entspricht der Stufe mit Inoceramus

iabiatus SCHLOTH. IJber ihre Abgrenzung haben kaum Zweifel

bestanden. In der Umgebung von Dresden ist sie in Planer-

facies und einer IJbergangsfacies zum Labiatusquader ent-

wickelt. Das Unterturon ist nicht sehr fossilreich, Inoceramus

Iabiatus nirgends sehr haufig. An Ammoniten finden sich

in ihm:

l

) Auch Scupin (Die Lowenberger Kreide uod ihre Fauna;
Palaontogr. Suppl.-Bd. 6) erwahnt eine besondere Crednerien-Zone.

• 3*
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Puzosia (Desmoceras) montis albi L. u. Br.
Pachydiscus peramplus Mant. (nicht auf das

Unterturon beschrankt).

Mammites cf. crassitesta Stol.
Mammites michelobensis Laube u. Bruder, der

haufigste Ammonit des Labiatus- Planers, irr-

tumlich meist als Ammonites Woolgari Mant.
angefuhrt.

Mammites Footeanus Stol.

Mammites binicostatus Petrasch.
Mammites nodosoides Schloth.
Acanthoceras Schluterianum L. u. Br.

Acanthoceras Fleuriausianum d"Orb.; die beiden

letztgenannten ebenfalls ofter als Ammonites
Woolgari Mant. angefiihrt.

Acanthoceras cf. Woolgari Mant.; ob der echte

Woolgari in Sachsen im Unterturon vor-

kommt, ist zweifelhaft.

Acanthoceras cf. Choffati KOSSM.
Schldnbachia gracillima KOSSM.
Prionotropis Carolinus d'Orb. (? wohl erst in der

Brongniartizone).

Dazu noch:

Nautilus sublaevigatus D'Orb.; sehr haufig und
yielfach flachgedriickt.

Das Oberturon 1

) beginnt mit der Stufe des Inoceramus

Brongniarti Sow., dem Haupt- oder Oberplaner und -quader.

Die Stufe des Inoceramus Brongniarti ist iu der

Umgebung yon Dresden recht gleichmafiig als Tonmergel mit

eingelagerten Kalkbanken ausgebildet und folgt konkordant

iiber dem Labiatus-Turon. Die Auflagerung ist westlich des

Dorfes Gostritz schon aufgeschlossen.

Beziiglich des Namens dieser Stufe waren einige Be-

merkungen einzuschalten. Nach WOODS und J. Bohms iiber-

einstimmenden Untersuchungen entspricht Inoceramus Brongni-

arti auct. dem Inoceramus Lamarcki Park. 2
). Es ware dem-

nach die in Deutschland alteingebiirgerte Benennung „Brongni-

arti-Zone" abzuandern in ^Lamarcki- Zone" , wie JOHANNES
BOHM auch vorschlagt. Es fragt sich aber, ob man aus

historischen und zugleich praktischen Griinden nicht die iiberall

1
) Ich zerlege das Turon in Unter- and Oberturon, nicht in

Unter-, Mittel- und OberturoD, wie das meist fiir das sachsiscbe Kreide-

gebiet geschieht. Zum ersteren zahle ich dann nur die Labiatusstufe.
2
) J. Bohm: Z. d. D. G. G. 1912, S. 399 (Mon.-Ber.): auch Hennig:

ebenda 1912, Nr. 11, S. 522.
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gangbaren und in ihrer Bedeutung bekannten Zonennamen
fiir die Stratigraphie beibehalten soil. Neue Bezeichnungen

biirgern sich zwar im allgemeinen schnell ein, da jeder mog-

lichst modern sein will, aber wer biirgt schliefilich dafiir,

daB nicht von palaontologischer Seite nach einer gewissen

Zeit wieder andre Identifizierungen yorgenommen werden? 1

)
—

Dazu kame die yon J. BOHM befiirwortete Annahme der Ino-

ceramen-Untergattung Volviceramus STOL. Die Zone miifite

sonach nun als die des „ Volviceramus Lamarcki" bezeichnet

werden. —
In der siidlichen Umgebung von Dresden sind die liegenden

Schichten der Brongniartistufe z. B. bei Gostritz und Racknitz

aufgeschlossen. Nach ihrer Lagerung unmittelbar iiber der

Labiatusstufe und nach ihrem faunistischen Inhalte konnen

sie wohl als tiefere Brongniartischichten — als „Racknitzei

Schichten", um einen Lokalnamen zu gebrauchen — gegen-

iiber den hangenden mit dem Strehlener Kalk — als der

„Strehlener Schichten" — abgeteilt werden. Der bekannte

fossilreiche Strehlener Kalk, der jetzt nicht mehr zuganglich

ist, stellt nur eine Einlagerung yon recht geringer Machtigkeit

in der tonigen Folge der Brongniartistufe dar. Nur die ersteren

wiirden dann etwa nach der in Norddeutschland geltenden

Gliederung der Brongniarti-, die letzteren aber schon der

Scaphitenstufe entsprechen. Wegen des Mangels an geeigneten

Aufschlussen und wegen des petrographisch recht gleichartigen

Charakters dieser beiden bei Dresden ist jedoch eine Grenze

zwischen ihnen ganz unmoglich genauer zu ziehen, geschweige

denn auf der geologischen Karte auszuscheiden. Es empfiehlt

sich deshalb, den ganz en Komplex als Brongniartistufe zu

bezeichnen, yon der Abtrennung einer Scaphitenstufe aber ab-

zusehen. Durch die Fossilfuhrung wird eine Abtrennung auch

keineswegs gefordert, wenn auch gewisse faunistische Unter-

schiede yorhanden sind.

Inoceramus Brongniarti Sow. = Lamarcki Park, kommt,
wie in Nordwest-Deutschland, in dem ganzen Komplex der

so gefafiten Brongniartistufe vor. Er flndet sich auch im
Kreidegebiet der Sachsischen Schweiz iiberall nicht selten und
in gut bestimmbaren Exemplaren. Er ist jedoch auBerhalb des

durch ihm gekennzeichneten Komplexes nicht bekannt geworden.

In den tonig-mergeligen Schichten der Brongniartistufe

unterhalb des Strehlener Kalkes ist dank den Bemuhungen
von K. Wanderer eine wegen ihres Erhaltungszustandes bis

jetzt wenig beachtete Fauna gesammelt worden, wie sie in

1
) Dazu: H. Andert, Inoceramus inconstant Woods und ver-

wandte Arten. Centralbl. f. M. 1913, S. 278.



— 38 —

dieser Reichhaltigkeit bisher nur nocli aus dem Strehlener

Planer bekannt war. Sie wird durch K. WANDERER be-

arbeitet werden, dessen Ergebnisse hoffentlich nicht mehr
lange auf sich warten lassen. Er war so freundlich, mir fur

die zweite Auflage des Textes der Sektion Dresden eine

umfangreiche Fossilliste zur Verfugung zu stellen, auf die ich

bier verweisen mufl. Nur die Cephalopoden der Brongniarti-

stufe mogen erwahnt werden: Nautilus sublaevigatus d'Orb.;

Baculites baculoides d'Orb.; Belicoceras cf. ellipticum Mant.;
Pachydiscus peramplus Mant. ; Acanthoceras Woolgari Mant.

;

Acanthoceras Schluterianum L. u. Br. ; Acanthoceras Fleuria-

usianum d'Orb.; Acanthoceras sp.; Prionotropis Carolinus

d'Orb.; Scaphites Qeinitzi d'Orb.; Scaphites sp. Aus dem
Strehlener Kalk ist noch eine Reihe andrer Formen bekannt

(z. B. Heteroceras Reussianum).

Zur Brongniartistufe gehoren auch die sogenannten

„Schichten an der Teplitzer StraBe" in Dresden-

Strehlen 1

). Ihr Alter war von PETRASCHECK auf Grund
einzelner mangelhaft erhaltener und einwandfrei nicht zu be-

stimmender Formen als oberstes Turon bezeichnet worden,

entsprechend der Stufe des Inoceramus Cuvieri Sow. An
alien spateren Aufschliissen in der Nahe der Teplitzer Strafle

konnte von Wanderer zunachst festgestellt werden, dafi die

von Petrascheck auf Grund der Aussage des Fossilsammlers

angegebene Reihenfolge der Schichten nicht richtig ist; es

bildet vielmehr die „obere graue Mergelschicht" das Liegende,

die „untere Schicht braunlicher Mergel" das Hangende, dabei

stellen wohl die „braunlichen" Mergel nur die angewitterten

grauen dar. Die inzwischen bekannt gewordene reichere

Fauna, in der sich z. B. Inoceramus „Brongniarti" Sow.;
Spondylus spinosus Sow.; Pachydiscus peramplus Mant.;
Prionotropis Carolinus d'Orb. finden, zeigt aufierdem, daB

das Alter der „ Schichten der Teplitzer StraBe" nicht jiinger

als das des Stehlener Kalkes sein kann. Auf den gleichen

Schlufl weisen die Lagerungsverhaltnisse hin, die bei der

Annahme, daB die „ Schichten der Teplitzer Strafle" jiinger

als der Strehlener Kalk waren, tektonische Storungen er-

fordern wiirden, von denen nichts nachzuweisen ist.

Die auf der geologischen Ubersichtskarte von Sachsen

im MaBstab 1:250000 im Siidosten von Dresden bei Strehlen

und Leubnitz als t3 angegebenen „ Scaphitentone und Cuvieri-

l

) Petrascheck: Abh. Isis, Dresden 1904, S. 3. — Wanderer:
Sitz.-Ber. Isis, 1906, S. 18; Abh. 1909, S. 114.
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mergel" gehoren samtlich der Brongniartistufe in der oben

angegebenen weiten Eassung an. Echte Cuvieri- S chichten

(„ Schldnbachi"- Schichten) sind in der Umgebung yon Dresden

nicht mehr Yorhanden, wenn sie auch hochstwahrscheinlich

im Elbtalbecken in weiter Verbreitung zur Ablagerung ge-

kommen sind.

3. Zur Stratigraphie des Mesozoicums

in Persien.

Von Herrn Ernst Eischer.

Halle a. d. S., den 18. Oktober 1913.

Das Vorkommen von Gesteinen mesozoischen Alters in

Persien ist schon ziemlich lange bekannt 1

). Genauere Angaben,

speziell auch iiber den Eossilinhalt der betreffenden Schichten,

und damit zuverlassige Mittel zur Bestimmung der Horizonte

wurden erst spater und sparlicher vermittelt 2
). Die wesent-

lichsten Beitrage bierzu lieferten die Reisen A. F. Stahls 3
)

und J. de Morgans 4
). Beide hatten zum Teil gleichzeitig

und einige Male auch dieselben Gebiete und selbst Lokalitaten

beriihrend, meist jedoch in Yerschiedenen Gegenden gereist und
gesammelt, und ihre Ergebnisse konnten sich so in wertvoller

Weise erganzen. Stahls Aufsammlungen wurden rascher in

Yorlaufigen Bestimmungen , J. DE MORGANS griindlicher, you

H. DouviLLE bearbeitet, in seinem groBen Reisewerke ver-

offentlicht.

2
) Grewingk: Die geognostischen und orographischeD Yerhaltnisse

des nordlichen Persiens. St. Petersburg 1853. — W. Loftus: On the

geology of portions of the Turco- Persian frontier. Quarterly Journal of

the Geol. Soc. Vol. XI, London 1855.
2
) z. B. Weithofer: Uber Jura und Kreide im nordwestlichen

Persien. Sitzungsber. d. k. k. 1 Akad. d. Wissensch. in Wien, Math.-Dat.

Kl. Bd. 98, Abt. I, Dez. 1889. — G. v. d. Borne: Der Jura am
Ostufer des Urmiasees. Diss. Halle 1891. — Schenk: Die von E. Tietze
in der Alburskette gesammelten fossilen PtlaDzen. Bibliotheca botanica,

Cassel 1887, Heft 6.

3
) A. F. Stahe: Zur Geologie von Persien. Pet. Mitt. 1897, Er-

ganzungsheft 122. — Ders. : Geologische Beobachtungen in Zentral- und
Nordwestpersien. Pet. Mitt. 1907, Heft 8. — Der?.: Geologische Beob-
achtungen im nordwestlichen Persien. Pet. Mitt. 1909, Heft 1. — Ders. :

Persien, Handbuch der regionalen^Geologie, Bd. V, 6. Heidelberg
,
1911.

4
) J. de Morgan: Mission scientif. en Perse, tome III. Etudes

geologiques Partie I— IV, 1904. — Ders.: Note sur la geologie de Perse.

Bull. soc. geol. France 1905.
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