
genannte Autor noch an und liegen auch mir Yor: Crickites

Holzapfeli Wedek., Gephyroceras bickense Wedek. und
Manticoceras Drevermanni Wedek. Fur einen Yergleich

kommt nur Manticoceras Drevermanni in Betracht. Ob nun
das H.OLZAPFELsch e Exemplar zu dieser Art gehort, vermag
ich bei der unvollstandigen Erhaltung nicht zu sagen.

9. Leitlinien varistischer Tektonik im

Schwarzwald und in den Vogesen.

Von Herrn Wilfried yon Seidlitz.

StraBburg i. E., den 3. September 1913.

Der groBere Teil der Yerscblungenen Faltungslinien der

jungen europaischen Kettengebirge scheint beute scbon entwirrt

zu sein, und die Meinungsverschiedenheiten iiber die Gesetze,

welche den alpinen Gebirgsbau beherrscben beginnen sicb in

ruhigeren Formen zu bewegen, seitdem man auch die mecha-

nischen Grundlagen allmahlich und mit Erfolg in den Kreis

der Erorterungen einbezieht. Auch bei den kaledonischen Ge-

birgen SkandinaYiens und besonders Schottlands, die sehr Yiel

einfacher gebaut erscheinen, weil nur noch die tiefsten Falten

der Rumpfschollen Yorliegen, glaubt man einheitlichen Bau-

plan und feinere Ziige der Tektonik in weitgehendem Mafie

erkennen zu konnen.

Nur bei den carbonisehen Gebirgen sind wir noch nicht

Yiel iiber die Resultate herausgekommen, welche die Kohlen-

gebiete Belgiens und der Rheinlande enthiillten, und iiber die

primare, carbonische Tektonik der inneren Ketten des Yaristi-

schen Gebirges, ist man trotz, jahrzehntelanger Aufnahme-

arbeit, nur sehr unvollkommen orientiert. Das, was man
als solche anzusehen pflegt, ist doch meistens nicht Yiel mehr
als die jugendliche Bruchtektonik und die Yielfach erst durch

posthume Bewegungen entstandenen Sattel und Muldenlinien.

Die Schwierigkeit ist gerade in diesen Gebirgen deshalb eine

besonders grofie, weil einerseits nicht die Yollstandigkeit der

Schichtenfolge, wie in alpinen Gebieten, Yorliegt, andererseits

die Schollen noch nicht bis auf die primarsten Strukturlinien

abgehobelt sind, wie in den kaledonischen Gebirgen.
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Fur einzelne Gebiete nahe der Scharung varistischer

und armorikanischer Bogen haben franzosische Forscher die

Konsequenzen aus den Erfahrumgen der Alpengeologie gezogen,

fiir den deutschen Anteil dieses Faltungsgebietes liegen kaum
mehr als einzelne aphoristische Andeutungen vor. Damit
soli nicht etwa fur eine Ubertragung alpiner Tektonik

auf die deutschen Gebirge eingetreten werden. Dies ware
eher geeignet, die Probleme zu verflachen als zu Yertiefen;

auch diirfte man es den berufenen Kennern der deutschen

Mittelgebirge nicht veriibeln, wenn sie iiber einen solchen

Versuch zur Tagesordnung ubergingen. Haben auch die

bisherigen Vorst6.Be nach dieser Richtung zwar manches Pro-

blem ganz neu beleuchtet, so hat sich doch auch fast aus-

nahmslos gezeigt, daB eine derartige Ubertragung verfrubt ist,

ehe nicht Kartenaufnahmen iiber groBere Gebirgsstrecken yor-

liegen.

"Will man sich aber dennoch eine Vorstellung vom Auf-

bau des yaristischen Gebirges machen, so gilt es, einstweilen

zuerst das Material zusammenzutragen und Leitlinien des Ge-

birgsbaues aufzusuchen, die es uns vielleicht spater einmal er-

moglichen, den Bau der carbonischen Gebirge im ganzen zu

iiberschauen. Vor allem kommen da die Zonen gepreBter

Granite als solche Richtlinie in Frage. Vor einigen Jahren

schon (18) habe ich auf die Bedeutung solcher Quetschzonen

nicht nur in den jungeren Kettengebirgen, sondern auch in

den Riimpfen alterer Gebirge aufmerksam gemacht. Doch habe

ich es damals vermieden, auf diese Frage, speziell was die

deutschen Mittelgebirge anlangt, naher einzugehen, da fiir

diese noch nicht soviel tektonisch wichtiges Material vorlag

wie fiir die alpinen und kaledonischen Gebirge. Inzwischen

sind aber durch die fortgeschrittene Durchforschung des mitt-

leren und siidlichen Schwarzwaldes eine Reihe solcher Granit-

zonen bekannt geworden, durch welche ganz heterogene Gneis-

und Schiefermassen — die sich auch tektonisch vollstandig

verschieden verhielten — getrennt werden.

Besonders eine noch naher zu besprechende Veroffent-

lichung iiber die geschieferten Granite von Altglashiitten (6)

im Schwarzwald yeranlaBt mich, auch einige Beobachtungen

und Ansichten iiber ahnliche Zonen in den Vogesen schon jetzt

zu veroffentlichen. Nach dem derzeitigen Stand des geologi-

schen Kartenmaterials sind sie freilich nur als vorlaufige Mit-

teilungen anzusehen, da nur eigene Begehungen mehrerer Jahre

zur Grundlage dienen und die Materialsammlung fiir eine aus-

fiihrliche Darstellung noch nicht abgeschlossen ist.
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Im siidlicben Schwarzwald setzt ein Grauwacken- und
Scbieferzug in einem schmalen Streifen von Lenzkircb bis

Badenweiler (m. Unterbrecbung bei Menzenscbwand) durcb und
findet jenseits des Rbeins teilweise sein Aquivalent in den

Grauwacken und Schiefern von Thann. Nacb den Unter-

sucbungen yon Michel Levy (14) konnte man die scbmale

Yiseezone als Fortsetzung ansehen, die (mit Ausnabme der

auffallenden Umbiegung der Scbichten bei Maasmiinster 27,

S. 9) fast 0-"W streicbend sicb Yon Ober-Burbacb bis in die

Nabe Yon Faucogney Yerfolgen laBt. Der ostlicbste Teil dieses

Zuges wird zwiscben Aba und Saig im Nordwesten Yon Ge-

steinen begrenzt, „welcbe eigenartige petrograpbiscbe Beziebun-

gen zeigen und wobl geeignet sind, auf die Verb andsverbal tnisse

und die Tektonik dieses nocb so wenig bekannten Teiles des

alten Rumpfgebirges einiges Licbt zu werfen" (6). Es bandelt

sicb um eine SW—NO streicbende Zone gescbieferter Granite,

unter denen von mylonitiscben, fast ganzlicb zerriebenen Varie-

taten bis zu wenig geprefitem Granit alle Ubergange vorbanden

sind; aucb die Druckscbieferung ist durcbaus nicbt iiberall

gleicbstark. „Der Granit ist als ein feinkorniges, im Durcb-

scbnitt mittelsaures, jedocb oft zu aplitiscber Ausbildung

neigendes Gestein zu bezeicbnen, welcbes durcb nacbtraglicbe

Dynamometamorpbose einen scbiefrigen Habitus erbalten bat

und ausgezeicbnete Kataklaspbanomene zeigt, welcbe zu einer

vollstandigen Mylonitisierung fiibren konnen." Die Bedeu-

tung dieser Zone wurde erst von BuBNOFF (6) in das recbte

Licbt gestellt, wenn aucb HERMANN (12) und Graff (10)

scbon die dynamo-metamorpb veranderte Struktur der Gesteine

erwabnten.

„Der geprejfite Granit grenzt im Norden an das Gneis-

gebiet mit dem Feldbergmassiv ; der Gneis fall t bei NO streicben

nacb NW ein, wabrend die gescbieferten Granite unter sie

einzufallen scbeinen." Die Grenze ist jedocb nicbt scbarf,

sondern der Granit dringt stellenweise bis zu 1 km weit

in kleinen und groBen Gangen in den Gneis ein, so daB man
„im wabren Sinn des Wortes von einem granitdurcbwobenen

Grundgebirge sprecben kann". Ebenso stebt der Verlauf des

Streicbens dieses Granitzuges in Zusammenbang mit den Be-

wegungen, welcbe das ibr nordlicb vorgelagerte Gneismassiv

durcbgemacbt bat.

Nacb GRAFF (10) ist das aus porpbyrartigem Granitit

bestebende Massiv des Blauen von einer abnlicben feinkornigen

Randzone auf weite Erstreckung begleitet (z. B. von Wembacb
im Wiesetal bis zur Sirnitz). Aucb die O-W streicbende



— 103 —

CuLmzone Schweighof-Schonau wird im Norden gegen den Gneis

yoii einer geschieferten Granitzone begrenzt. Graff faJSt alle

die yon ihm beschriebenen gepreBten und schiefrigen Gesteine

granitischer Zusammensetzung im Belchen- und Blauen-Gebiet

als, durch Gebirgsdruck veranderte, randliche Zonen des

Blauen Granitits auf. Er bemerkt auch, daB der an das Culm-

band gekniipfte Yerlauf der „Krystallgneiszone" (A. SCHMIDT =
porphyrartiger Glimmergneis - Eck) kein zufalliger, sondern

durch den Bau des Gebirges bedingt sei.

Gneis und alte Schiefer gehoren nun zwei getrennten

tektonischen Komplexen an, you denen jeder eine besondere

gebirgsbildende Bewegung durchgemacht bat. Einer O-W ge-

richteten Bewegung der Schiefer stebt das Yaristiscbe Streicben

der Gneismassen gegeniiber. Die Grenze aber zwiscben diesen

zwei durcb Yerschiedenaltrige und Yerscbieden gericbtete Fal-

tung ausgezeicbneten tektonischen Komplexen bildet die Zone
der gepreBten Granite, V. BuBNOFFs und Graffs, welche

sich bierdurch und auch durch ihre weite regionale Erstreckung

als tektoniscbe Linie Yon grofiter Bedeutung kundgibt.

Da das Gebiet zu wenig ausgedebnt ist, erscheint eine

nahere Erklarung der Zone Yorderhand nicht angebracbt; docb

ist der Gedanke nicht obne weiteres zu Yerwerfen, daB es sich

um eine randliche Uberschiebung handelt. Welche Bedeutung

dieser aber zukommt, diirfte erst nacb AbschluB der Kartierung

zu entscbeiden sein.

Eine solcbe Yereinzelte lokale Feststelluug Yvird jedoch

dann wertYoll, wenn sich auch in benachbarten Gebieten

ahnliche Erscheinungen zeigen, die als Erganzung dienen oder

das Yerstandnis erleichtern konnen. Aus dem Gebiet des

Schwarzwaldes bericbtet SCHNARRENBERGER iiber ahnliche

Quetsch- und Schieferungszonen aus dem Gebiet des Blattes

Elzach, und ebenso erklart er die Tektonik des Kandelgebietes

(17) durcb Uberschiebung der Kinzigtaler Masse iiber die

Kandelmasse, knupft aber daran die Bemerkung, daB man
iiber den mechanischen Yorgang zurzeit nur Yermutungen

aussprechen konne.

Auch in den Yogesen sind einige zertriimmerte Gesteine

z. T. seit Jahrzebnten bekannt, ohne daB sich eine irgendwie

befriedigende Erklarung fur sie ergeben hatte. Meiner Meinung

nacb handelt es sich dabei um Erscheinungen, die mit den

bisher aus dem Schwarzwald erwahnten in Parallele zu stellen

sind. Es erscheint mir deshalb angebracht, die bisherigen

Beobachtungen mit meinen Untersuchungen zusammenzustellen,

besonders da sie bisher noch niemals unter einheitlichen Ge-



sicbtspunkten zusammengefaflt wurden. Es bandelt sicb dabei.

wie noebmals betont wird, nur urn Anregungen und vorlaufige

Mitteilungen. Endgiiltige Klarung und em abscblieflendes

Urteil oder eine Widerlegung meiner Auffassung wird auch
bier wie im Scbwarzwald erst nacb Beendigung der Spezial-

kartierung moglicb sein. Meine Beobacbtungen in den Yogesen
verteilen sicb auf das Weilertal (Urbeis), Lebertal (Markircb)

und St. Amarintal (Wesserling-Odern).

Oberes Weilertal.

(Die Grenzzone von Urbeis.)

Im oberen Weilertal, zwiscben Laacb und der franzosiscben

Grenze, tritt ein Zug besonders widerstandsfabiger Gesteine

deutlicb durcb seine Oberflacbengestaltung aus der Umgebung
bervor und bildet an den Talbangen eine, fast kaum unter-

brocbene, Mauer von steilabfallenden Klippen. Es ist die

„ Grenzzone" Cohens (9), die scbarf gegen die Gneise von

Urbeis (im Suden) und die veranderten Weiler Scbiefer (im

Norden) abgegrenzt ist. In dieser 150— 250 m breiten Ge-

steinszone, die 8° N streicbt und steil gegen Siiden einfallt,

siebt VAN WERVEKE (25) die Grenze zwiscben Mittel- und
Nordvogesen. Yon Laacb iiber Chinde und Bilstein ziebt

sie sich bis zum Revers de Fete bin und ist jenseits der

franzosiscben Grenze nacb den Mitteilungen von CHENUT (8)

nocb 5,7 km weit, iiber das Gebiet von Lubine binaus, zu

verfolgen.

Die Zusammensetzung dieser „ Grenzzone" ist eine sehr

manigfaltige und zeigt in der Streichricbtung einen erbeblicben

WecbselderpetrograpbiscbenBescbaffenbeit. Neben gequetscbtem

porpbyriscben Granit (grauem Augengneis) und licbtem glimmer-

armen Lagengneis finden sicb feste grauwackenartige Bildungen

und dicbte graue, bornfelsartige Gesteine, die alle in bobeni

Grade zertriimmert und durchgreifend verandert sind.

Nordlicb davon lauft ein weiterer, wesentlicb scbmalerer

(75 m) und kiirzerer Gesteinszug, die „Zone von Droite de Fete",

der Grenzzone im Gebiete des Kammes parallel und streicbt

nacb VAN WERVEKE ebenfalls 8° N. CHENUT bat sie auf

franzosiscbem Gebiet in dem Talcben von Lubine nacbgewiesen.

wabrend sie auf deutscbem Gebiet kaum erkennbar ist und

sicb nur wenige Hundert Meter weit in einigen Aufscbliissen an

der Fabrstrafie vom PaJ3 nacb Urbeis verfolgen liifit. Die Ge-

steine sind weniger verandert, zeicbnen sicb aber durcb groBeren

Reicbtum an Biotit aus.
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Die Grenzzone ist nur im Norden, die nordliche Parallel-

zone im Norden und Siiden yon Glimmer- und Quarzitschiefern

begleitet, die eine sehr verschiedene Auslegung erfahren haben

(vgl. VAN WERVEKE 25, S. 214) je each der Auffassung 1

) von

der Natur der Grenzzone. Wahrend COHEN in der Grenz-

zone noch einen „einheitlichen geognostischen Korper sah, der

mannigfaltige und durchgreifende Veranderungen erlitten hatte"

und die Zone Droite de Fete als Fortsetzung der Grenzzone,

beide zusammen aber als zusammengepreflte Muldenschenkel

ansah, vertritt VAN WERVEKE die Meinung, dafi nicht etwa,

wie COHEN angibt, ein granitischer Lagergang vorliegt, der

zwischen die Gneise und Weiler Schiefer eindrang und bei

der spateren Faltung in verschiedener Weise verandert wurde;

er sieht vielmehr in beiden Zonen unabhangige Apophysen
des Kamm granites. Dementsprechend bringt er die Glimmer-

schiefer und Quarzitschiefer in ursachlichen Zusammenhang
mit den Apophysen und sieht sie als Kontaktzonen an. Freilich

bemerkt er, daB auch Dynamometaniorphose zur Dmgestaltung

der Gesteine beigetragen haben konne.

Die Quarzit- und Glimmerschiefer 2
), welche nach der

CoHENschen Karte, wie erwahnt, die siidliche „ Grenzzone'"

im Norden, die Zone Droite de Fete aber im Norden und Siiden

begleiten, und besonders deutlich am Kamm oberhalb Bilstein

(Cohen) und im Gebiet der Grube Sylvester aufgeschlossen

sind, lassen sich aber so schematisch, wie die Karte sie dar-

stellt, in der Natur nicht verfolgen. Die Machtigkeit dieser

„Kontaktbildungen" ist sehr wechselnd und eine Abgrenzung

gegen die weniger veranderten Gesteine oft sehr schwer. Eine

besondere Eigentiimlichkeit der die Triimerzonen umgebenden
Gesteine ist eine starke Stauchung, Quetschung und Faltelung.

auf die auch Cohen aufmerksam gemacht hat, und die an

manchen Orten auch fur die Weiler Schiefer (z. B. bei Erlen-

bach) bezeichnend ist. Dies lafit darauf schlieBen , dafi es

sich um eine im Weilertal allgemein verbreitete Erscheinung

handelt, die auf einen wohl aus siidostlicher Richtung wirkenden

Faltungsdruck zuriickgefiihrt werden konnte.

In dem Abraummaterial auf den Halden der „ Grube

Sylvester" oberhalb Urbeis ist die intensive Veriinderung dieser

Gesteine besonders gut zu studieren. Man kann sich dort

davon iiberzeugen, dafi kaum Kontaktmetamorphose allein,

x
) Ebenso stellt van Weuvbke (25, S. 213) auch die Ansichten

iiber die Grenzzone von Belly, Velain Bruhns usw. zusammen.
2
) Mit feiner Faltelung und wellenformiger Schichtbiegung.

wulstiger Schieferung, Quarzlinseo und groBen Glimmerflasern.
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sondern wohl • mindestens ebensoviel, wenn nicht vielleicht

iiberhaupt nur tektonische Vorgange dafiir verantwortlich ge-

maclit werden konnen. Die „Grube Sylvester" liegt zwischen
beiden Zonen ganz im Weiler Schiefer, und nach Ungemach
(20) reicht der „Paulsgang" dieser Grube, der wenig nordlich

der Grenzzone aufsetzt und bei einem siidlichen Einfallen von
70— 75° nach Westen zieht, bis ins Hotliegende himiber und
zeigt eine besonders starke Zertriimmerung der Schichten.

Demnach kann es sich bei dem Haldenmaterial nur um Ge-

steine der veranderten Weiler Schiefer handeln, nicht aber um
solche aus der „ Grenzzone" selbst, in der sich die starkste

tektonische Kraft geauflert und von der aus sie sich fort-

gepflanzt haben muJ3. Ich stimme deshalb UNGEMACH bei,

der, nach der starken Zertriimmerung, die „ Grenzzone" fur

eine Storungszone ansieht. Da ich mich von dem einheit-

lichen Charakter und dem gleichartigen petrographischen

Habitus der Gesteine nicht habe iiberzeugen konnen, sehe ich

in der „ Grenzzone" wie in den ihr nordlich parallellaufenden

Ziigen nichts anderes als Triimmerwerkhorizonte (Quetschzonen

VAN WERVEKE 27, S. 29), wie die spater zu besprechenden

Gesteine von Markirch, die einstmals als „Leberauer Grau-

wacke" bezeichnet wurden. Dadurch wiirde auch der haufige

Wechsel des Gesteins in der Streichrichtung verstandlich

werden.

Eine ahnliche Erklarung erfordert eine dritte Zone, die

sich am Sudfuf) des Climonts, parallel zu den beiden ersten

hinzieht und unter dem Namen Zone Plaine Dessus-Le Mont
auf der COHENschen Karte ausgezeichnet ist. Beziiglich Struktur

und Zusammensetung weist sie groflen Wechsel auf, da man
neben gneisartigen Gesteinen mit Quarzlinsen und Biotitflasern

verschiedene aplitische Granite, Amj)hiboJgneise und Biotit-

gneise vereinigt findet, die eine starke Zertriimmerung auf-

weisen. Eine weitere Untersuchung wird auch noch feststellen

miissen, ob die Gesteine von Hang im Breuschtal, die COHEN
als mechanisch metamorphosierte Quarzporphyre ansieht, nicht

auch in gleicher Weise zu erklaren sind und einen vierten

Trummerhorizont bilden. Es handelt sich dort um einen Zug
kleiner isolierter Klippen, die offenbar auch SW—NO streichen

und im Hangenden von harten Schiefern von lichter und roter

Farbung iiberlagert werden. Da die Abgrenzung dieses Gesteins-

zuges schwierig war, wurde er von COHEN nur erwahnt, aber

auf seiner Karte nicht weiter ausgezeichnet.

Gemeinsam ist alien diesen Ziigen, daB sie in fast west-

ostlicher Richtung oder nur mit geringerer Abweichung nach
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Nordosten streichen, und daB sie vorwiegend aus gepreBten und
zertrummerten Gesteinen sehr verschiedener Art bestehen, die

niemals nur einer Apophyse aus der so einheitlichen und
leicht erkennbaren Masse des Kammgranites entstammen konnen,

aber ebensowenig mit jiingeren Gebirgsbewegungen im Rheintal

(Cohen) in Zusammenhang stehen. Dafi es sich um eruptive

Entstehung bei der Grenzzone als Lagergang handeln konne,

schloB Cohen aus der Lage, besonders der Zone Droite de

Fete, zwischen den veranderten "Weiler Schiefern, doch deutet

er auch an , daJ3 nachtraglich die heterogenen Bestandteile

dieser breccienartigen Bildungen, fiir deren Entstehung (be-

sonders fur Plaine dessus-le Mont) er mehr chemische als

mechanische Yeranderungen verantwortlich machen mochte,

spater durcb kieselsaurereicbe Losungen wieder verkittet wurden.

Er spricbt auch die mir heute sehr wahrscheinlich klingende

Vermutung (S. 239) aus, daB moglicherweise Reibungs-
breccien vorliegen, die naturlich nicht, wie er andeutet, bei

der Eruption des Kammgranites entstanden sein konnen. Da-
gegenware es moglich, daB dieZertrlimmerung, wie VANWERVEKE
meint, im oberen Carbon 1

), also nach dem Kammgranit, ent-

standen ware, als Folgeerscheinung von Gebirgsbewegungen,

von denen wir uns heute noch keine eigentlichen Yorstellungen

machen konnen 2
), deren Kraft aber aus der gewaltigen Machtig-

keit der Reibungsbreccien hervorgeht, die, wie es scheint, im

Gebiete von Urbeis zwischen vier bis funf Schuppen eingekeilt

sind. — Von diesen durfte die siidlichste die bedeutendste

und raumlich ausgedehnteste sein, wahrend den nordlichen da-

gegen nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt; auch

scheinen sie weniger in die Tiefe hinabzureichen, was ich

daraus schliefie, daB sie nur im hochsten Gebiet des Kammes
sich erhalten haben. DaB diese beiden lokalen Triimmerzonen

des Climontgebietes gleichzeitig weniger stark mechanisch be-

einfluBt worden sind, wird trotz der geringen Entfernung von

der Grenzzone dann verstandlich, wenn man einen aus Siiden

wirkenden Druck annimmt.

1
) Bei einer ErklariiDg des tektonischen Vorganges, der zu den

jetzigen Lagerungsverhaltoissen gefiihrt hat, muB bedacht werden, daB
das schwache nordwestliche Einfallen, besonders der Grenzzone,
nur auf posthume Bewegungen zuriickzufiihren ist, aber fiir die

Lagerung zur Zeit der varistischen Faltung nicht mehr maBgebend
sein kann.

2
) Vgl. auch 27, S. 28 u. 29.
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Umgebung von Markirch

(„sog. Leberauer Grauwacke").

Im Lebertal liegt das, zuerst von GROTH (ll) ausfiihrlicher

beschriebene Gneisgebiet von Markirch, in dem sich nach den
neueren Untersuchungen von BUCKING und BRUHNS keine

TrennuLg von alterem und jiiDgerem Gneis (Groth) durch-

fiihren laflt. Nach COHEN (9) scheint ein Teil dieser SW—NO-
streichenden und 20— 70° NW (Rhein, 16) fallenden Gneise
mit denen von Urbeis zusammenzuhaDgen, wogegen er einen

Zusammenhang der Gneise von Urbeis mit denen siidlich vom
Bressoirkamm ablehnt.

Im Suden wird das Lebertal vom Kamm des Bressoirs

iiberragt, der mit seinem Zweiglimmergranit einen machtigen,

SW—NO-streichenden „Lagergang?" (Cohen) darstellt. Er
begrenzt den Gneis von Markirch im Siiden, wahrend die

„westliche Grenze gegen die Gneise von Diedolshausen wahr-

scheinlich durch eine Verwerfung bedingt wird."

Die Gneise to a Markirch zeigen starke Stauchungen und
Knickungen, die bis zur Zertriimmerung der Gesteine aufler-

halb der nachher zu besprechenden Yerwerfung und der sie

begleitenden Quetschzone gefiihrt haben. Gegen den Kamm-
granit im Norden schneiden die Gneise an einer von BUCKING 1

)

und BRUHNS 2
) erwahnten Yerwerfung ab. Langs dieser Yer-

werfung lafit sich eine Zone gequetschter Gesteine im Nord-

osten bis nach Deutsch-Rumbach verfolgen, die z. B. im
Fenarupttal sehr breit (2— 300 m) ist. Es sind dies die

friiher als „ Leberauer Grauwacke 3)" bezeichneten Triimmer-

gesteine, die sich nach COHEN schwer vom Granit trennen

lassen, nach BRUHNS aber teils zum Gneis, teils zum Granit

gehoren. Diese quarzitischen, klastischen Gesteine finden sich

fast iiberall in und neben der nordlich des Lebertales hin-

ziehenden Verwerfungsspalte. „Ihre Ausbildungsweise weist

darauf hin, daB ihre Entstehung auf die, die Gebirgsbewe-

gungen begleitenden Reibungen und Quetschungen zuriickzu-

fiihren ist," doch lafit sich mit einzelnen Ausnahmen nicht

fur jedes Stuck mit Sicherheit angeben, aus welchem urspriing-

lichen Gestein sich dasselbe gebildet hat. Nur an einzelnen

Stellen (BRUHNS, Jahresbericht f. 1897) ist der urspriingliche

') Jahresbericht der Landesaufnahme von ElsaB-LothriDgeD far

1896, S. LXXXII, ff.

2
) Jahresbericht der Landesaufnahme von ElsaB-Lothrinoen fur

1897, S. CLX.
3
) Ein Name, der jetzt naturlich besser zu streichen ist (Bucking).
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Charakter (als Granit, Gneis, Porphyr) deutlich erkennbar 1

)

GROTH (S. 481) erwahnte, daB besonders Gesteine von fleisch-

roter Earbe und kornig-krystalliner BescharTenheit Yorherrschen

;

es sind dies Gneisgranite und druckgeschieferte Granite, die

wohl yon dem Biotitgneis durch eine Verwerfung getrennt

sind, deren Ubergang in normal en Granit andererseits aber

deutlich erkennbar ist. Meist lassen die Granite, was Frische

anlangt, Yiel zu wiinschen iibrig. Bei der starken Pressung,

der sie ausgesetzt gewesen sein miissen, ist das wohl zu be-

greifen. Neben der Schieferung auflert sich die intensive Zer-

riittung darin, daB die ganze Gesteinsmasse Yon Harnischen

und Rutschflachen durchsetzt wird, doch ist die Druckschiefe-

rung der Granite durchaus nicht iiberall gleich stark. Yon
stark mylonitischen, also fast ganz zerriebenen Varietaten bis

zu wenig gepreBten Graniten sind alle Ubergange Yorhanden.

Diese Verwerfung, welche die „Leberauer Trummer-
gesteine" im Siiden begrenzt, ist oft als ein you zwei an-

nahernd parallel Yerlaufenden Spalten beiderseits begrenzter

und noch Yon Querbriichen und LaEgsbriictien durchsetzter

breiter Graben (Bucking) entwickelt, der dann mit gequetschten

und zermalmten, aber wieder Yerkitteten Granit- und Gneis-

st'dcken, aber auch rnit ansehnlichen Schollen wenig Yeranderten

Gneises und Granites und Yon jugeren Pormationsgliedern er-

fiillt ist. Bei Diedolshausen und Eckkirch ist auch Carbon

eingeklemmt , woraus VAN WERVEKE (27, S. 29) auf ober-

carbonisches Alter dieser Storung schlieBt. Jenseits der

franzosischen Grenze setzt sich diese Zone Yon Reibungsbreccien

und GaDgquarzen im Langstal Yon Le Valtin (Oberstes Meurthe-

tal) fort.

Im Kammgranit selbst zeigen sich im ganzen Gebiet der

Umgebung des Lebertales (ahnlich wie z. B. im Gebiet des

Elz- und Kinzigtales im Schwarzwald) sehr deutliche Wir-

kungen des Gebirgsdruckes. Auf zahlreichen Spriingen und

Kliiften bildeten sich zerquetschte Granitgesteine , Yvie sie

COHEN beschrieben hat. Es handelt sich dann um Gesteine,

die den „Leberauer Triimmergesteinen" sehr ahnlich sind und

die wohl kiinftig auch kartographisch ausgeschieden werden

konnen. Eine solche Triimmerzone erwahnt COHEN (S. 243)

in der Richtung Noirceux-Chaud Rain, die an die mittel-

kornigen Biotitgranite gebunden ist und ungefahr die Grenze

l
) Eine TrenniiDg verschiedener Granitarten innerhalb der Trummcr-

masse, wie sie Bubnoff im Schwarzwald durcbgefiihrt, ist bisher nicht

moglich gewesen.
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dieser gegen die Amphibolitgranite bezeichnet. Er halt es

jedoch auch fiir moglich, daB die Gesteine an Verwerfungen

im Granit gebunden sind wie diejenigen, die sich der Grenze

von Granitgneis und Kammgranit entlang ziehen (namlich die

„Leberauer Grauwacken").

Am deutlichsten tritt der Charakter der Trummergesteine

an der Quetschzone von Eckirch bei Markirch hervor, wo man
einen typischen Granite ecrase vor sich hat. Bei Leberau er-

scheint dies Gestein als ein gneisartiges Gemenge mit Ein-

schaltung von Granitbrocken und schiefrigen Partien. Es
macht den Eindruck (Kirchberg bei Leberau), als seien Granit-

linsen in ein ganzlich mylonitisiertes Gesteinein gelagert 1

)- Auf
der Wanderung uber Deutsch-Rumbach nach dem Weilertal

sieht man deutlich, daB eine scharfe Abgrenzung gegen den

Kammgranit unmoglich ist. Andererseits karm es sich aber

auch nicht etwa um eine Randfacies des Kammgranites handeln,

sondern nur um Triimmerzonen, die in bestimmter Beziehung

zum Aufbau des Gebirges zu stehen scheinen und die alte

varistische Streichrichtung SW—NO noch deutlich hervor-

heben. Ob es sich um einfache Faltenziige, Yerwerfungen

oder liberschiebungen handelt, laBt sich einstweilen nicht

feststellen.

Andere schiefrige oder gneisahnliche Granitgesteine, wie

der Glashiittengranit bei Rappoltsweiler, werden als eine

schiefrig-gneisartige Ausbildung des Kammergranits angesehen.

Ebenso werden die charakteristischen diinnschiefrigen Partien

am Rand des Bilsteingranits bei Rappoltsweiler (der liegenden

kornigen Gneis von hangendem flaserigen Gneis trennt (COHEN,

S. 139)), die eine Streckung in der Streichrichtung des Ganges

zeigen, von VAN WERVEKE (22) als eine diinnschiefrige und
dichte Abart an den Randzonen (z. B. Dusenbachkapelle bei

Rappoltsweiler) bezeichnet. Auch den Drei-Ahrengranit faBt

VAN WERVEKE (24, 25) als einen flaserigen Granit mit pri-

marer Parallelstruktur auf und spricht sich gegen nachtrag-

lichen Gebirgsdruck aus. Ich kann mich einstweilen dem
noch nicht anschlieBen, daB es sich um urspriinglich fluidale

Anordnung handeln soil, und glaube auch, daB man bei der

endgiiltigen Aufnahme dazu gefiihrt werden wird, die Struktur

des nordostlich (also varistisch) streichenden Bilsteingranits

als sekundar aufzufassen. Auch der, ebenfalls zweiglimmerige

a
) Auf der neuea Karte des Lebertales (5) trennt Bucking die

Quetschzonen vom „Granit yon Leberau" olme auf dessen Bildung
einstweilen naher eiuzugehen.



Bressoirgranit soli nach VAN Werveke keine Spur von
Dynamometamorphose zeigen. Ich habe aber im Abstieg

vom Bressoir nach dem Rauental deutliche Reibungsgesteine

und eine Quetschzone mit serpentinartigen und anderen ge-

prefiten Gesteinen im Anstehenden gefunden, wenn auch nur

in schmalen randlichen Partien. Als Salband vermag ich

diese Erscheinung nicht anzusehen.

Es erscheint mir nicht ganz verstandlich, dafl neben der

Streckung auch die gelegentliche Zertrummerung vor der Er-

starrung entstanden sein soli. Wahrend VAN Werveke an-

deutet, daB die Wande sich wahrend des Aufbruchs verschoben,

und daB dies noch nach der Erstarrung fortgedauert haben

soil, neige ich eher der Meinung zu, daB dies wohl erst nach

der Erstarrung eintrat. Eine solche Yerschiebung kann dann,

wie VAN Werveke dies auch andeutet, langs der Streichrich-

tung selbst erfolgt sein; andererseits liegt es nahe, an Ver-

anderungen in der Bewegungsrichtung der Faltung senkrecht

zum Streichen zu denken. Da ich nirgends einen merkbaren

Unterschied der einen gegen die andere Wirkung feststellen

konnte, stimme ich ihm gern darin bei, daB die angenommene
primare Zertrummerung von der Kataklase nach der Erstar-

rung schwer zu trennen ist. Ich bin jedoch der Meinung,

dafi die drei Granite (Bilstein, Bressoir und Drei-Ahren), die

jiinger als der Kammgranit sind, eine starke mechanische Beein-

flussung durch Gebirgsdruck und wohl auch Faltung erlitten

haben.

Eine weitere Frage drangt sich hier auf; inwieweit die

Serpentine hier an diese vermuteten tektonischen Linien

gebunden sind. Das Zusammenfallen mit den Verwerfungen

des Lebertales ist immerhin einigermaBen auffallend. Besonders

der Serpentin vom Schafhaus (unter dem Bressoir) tritt als

eine Linse zwischen Gneis und Bressoirgranit auf. Auch im

Amarintal, wo ich gleichfalls tektonische Quetschzonen ver-

mute, treten Serpentingesteine auf. Ich brauche auch nur an

das von Eduard SuESS (z. B. Ill, 2, Kap. 24) mehrfach her-

vorgehobene Zusammentreffen von griinen Eruptivgesteinen und

tektonischen Linien zu erinnern 1

), ohne daB sich fur die

Vogesen vorderhand etwas Bestimmteres aussagen lieBe.

J
) z. B. Antlitz d. Erde, III, 2, S. 646: „Die griinen Gesteine sind

Lagergange in disloziertem Gebirge, die bald den Schichtfugen und
bald den Bewegungsflachen folgen." (vgl. auch sur la nature des char-

riages. C. R. Ac. Paris, 7. Nov. 1904.)
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St. Amarintal.

Bei Odern im oberen Amarintal ist das Talhorn durch

die Aufnahme, von LlNCK (13) besonders bekannt geworden.

Doch gibt seine Untersuchung den Tatbestand noch nicht voll-

standig wieder, besonders da auf der Karte die Glazialablage-

rungen yon den Konglomeraten nicht getrennt sind. Auch
die von LlNCK selbst revidierte Karte der Geologischen

Landesanstalt von ElsaJ3-Lothringen (deren Manuskript mir in

einer Kopie vorlag) hat stark verallgemeinert. Klar zur Dar-

stellung kommen wlirde die Komplikation des Gebietes iiber-

haupt erst bei einer Kartierung 1 : 10 000 oder in noch

groUerem Mafistab. Am Talhorn herrschen solche Gesteine

vor, die einem starken Druck ihre jetzige Struktur verdanken;

ganz im allgemeinen mochte ich auf die frappante Ahnlichkeit

der Gesteine des Talhornes mit einer ganzen Reihe solcher,

die V. BUBNOFF (6) vom Windgfallweiher bei Altglashiitten

erwahnt, aufmerksam machen. Eine eingehende Beschreibung

der mannigfachen Gesteinscharaktere hat LlNCK in seiner Arbeit

niedergelegt, so dafl auch bei endgiiltiger Aufnahme dazu nur

wenig hinzuzufiigen sein wird. Hier kann es sich daher nur

urn einige erganzende Beobachtungen handeln und um Ver-

gleiche mit den nahbenachbarten und andererseits mit den

mehrfach erwahnten Schwarzwalder Gesteinen. LlNCK be-

schreibt folgende Gesteine, die in ubersichtlicher petrographi-

scher Ordnung zusammengestellt sind, unter denen eine Alters-

folge aber (mit wenigen Ausnahmen) nicht ohne weiteres

feststeht. Auf seiner Karte unterscheidet er von oben nach

unten: Feldspatarme Schiefer, Grauwackenschiefer, gerollarme

Grauwacken (z. T. schiefrig und mit wenig Gabbromaterial),

Einlagerungen von Olivin-Enstatitserpentin, gerollarme Grau-

wacke (z. T. schiefrig, mit wenig Gabbromaterial), Gneiskon-

glomerat mit Gabbro in Gerollen und losem Material; Gabbro-

konglomerat (z. T. schiefrig). AuBerdem beschreibt er noch

genauer Granit, Granitporphyr, Syenitporphyr, Glimmersyenit-

porphyre und Minetten. Von Sedimentgesteinen werden aufier

den schon erwahnten naher untersucht: Fleckschiefer, Knoten-

glimmerschiefer, Feldspathornfelse, Glimmerhornfelse und phyl-

litartige Schiefer mit nephritahnlichen Bildungen.

Das normale Granitgebirge — aus Kammgranit be-

stehend — ist vom Drumont bis zum Werschmattbrand gut

zu veifolgen. 'Neben dem grauen Granitporphyr des Kammes
kommt noch eine aplitische und eine porphyrische Randfacies

vor, letztere als ein rotlicher Granit, der z. T. in Gangen im



Zusammenhang mit dem Kammgranit steht. Jedoch bleibt es

auffallend, daB der Kammgranit, der mit einem Erosionsrand

abschneidet, hier gerade Randfacies zeigen soil. AuBerdem
tritt diese porphyrische Ausbildung in Apophysen am Talhorn

selbst auf und Hegt ganzlich unverandert in Gangen und linsen-

formigen Nestern, die anscheinend in keinem Zusammenhang
mit der Hauptmasse stehen, zwischen den einzelnen Schiefer-

banken der Rundhockerberge bei Odern.

Am Kleinen und GroBen Drumont kann man gut beob-

achten, daB zuerst ein stark porphyrischer roter Granit —
gleicbfalls von erzfiibrenden Quarzgangen durcbsetzt — und
dann erst allmahlich der eigentliche Kammgranit auftritt.

Auf der Linie Drumont— Talhorn grenzen die Kamm-
granite direkt an die Grauwacken des Amarintales, und bei

Odern scheinen erstere unter die fast senkrecht stehenden,

steil sudlich fallenden Schiefer einzufallen. Deutliche Kontakt-

wirkungen Ton verschiedenem Grade lassen sich ahnlich beob-

achten, wie v. BuBNOFF sie vom Kahnerwald beschrieben hat.

Teils sind Glimmerhornfelse usw. entstanden, teils aber ist

die Grenze dadurch sehr yerwischt, dafi der erwahnte rotliche

Granit, z. T. Kliiften und Schichtfugen folgend, in zahllosen

Lagergangen und Apophysen weit in die Schiefergesteine ein-

gedrungen ist, so daB dies kaum so einfach karthographisch

darzustellen ist, wie LlNCK es auf seiner Manuskriptkarte

versucht hat.

Der nahe anstehende Granit des GroBen Belchen soli

nachVAN Wervekes Aufnahmebericht (Mitt. L.-A. v. Els.-Lothr.,

Bd. IY, H. V., 1898, S. XCVI) nicht nur jiinger als die um-
gebenden Gesteine, sondern auch jiinger als ihre Aufrichtung

sein. Auch LlNCK (S. 65) erwahnt, daB der Granit erst nach

den dynamischen Vorgangen, denen fast alle Sedimente eine

leichte Kataklase yerdanken, und erst gegen Ende der Fal-

tungsperiode jener Schichten in dieselben eingedrungen ist.

Die verschiedenen Grauwacken sind aufierorclentlich schwer

yoneinander zu trennen. Es sei auf VAN Wervekes (23)

Schichtenfolge yerwiesen, zu der einstweilen noch nicht viel

hinzuzufugen ist. Wichtig fiir die Gliederung der Grauwacken
der Umgebung yon Wesserling scheint mir auch der neue

Strafieneinschnitt oberhalb Urbeis an der StraBe nach Bussang

zu sein. Im allgemeinen diirfte man zu unterscheiden

hahen: schwarze Schiefer, graue Kalke und gelegentlich ein-

geschaltete Eruptivgesteine. In der Umgebung des Talhornes

treten hauptsachlich schwarze Schiefer, feste Quarzite und

Quarzsandsteine auf, nach LlNCK z. T. Sedimente yon urspriing-

8
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lich arkoseartigeni Charakter 1

). Auflerdem kommen auch die

von LlNCK beschriebenen Konglomerate im Zusammenhang mit

diesen Gesteinen yor. LlNCK bat eine stark schematische

Einteilung der durch Ubergange verbundenen Konglomerat-

steine gegeben, in denen teils Gneis — teils Gabbro-Serpentin

(13, S. 50) — oder Grauwackenbrocken enthalten sind, deren

Abgrenzung aber sehr schwer festzustellen ist. Erst nach

langerer Zeit und auf Grund der mikroskopischen Befunde

wird man sich dieser Einteilung anschliefien konnen, wahrend
diese Konglomeratgesteine, die alle gleichfalls eine mehr oder

weniger starke Kataklase zeigen und auch breccienartige Aus-

bildung aufweisen, ineinander iibergehen und in der Natur als

ein Triimmerliorizont erscheinen.

Die Granite haben die Grauwacken hier am Talhorn

nirgends sehr stark beeinfluBt, sonst sind diese im Bereich

des Amarintales im Kontakt mit Kammgranit in Knoten-

glimmerschiefer und Feldspathornfelse umgewandelt worden.

Wahrend Hornfelse und feldspatfiihrende Hornfelse bei Alt-

glasbutten fehlen, herrscht in den Yogesen eine groi3ere Mannig-

faltigkeit; Fleck- und Knotenglimmerschiefer kommen sowohl

am Talhorn wie am Windgfallweiher yor. Die Umwandlung
in den normalen Grauwacken schiefern ist prinzipell in beiden

Gebieten die gleiche; sie besteht wesentlich nur in der „Neu-

bildung Yon dunklem und hellem Glimmer, zunehmendem Titan-

gehalt und einer (Yielleicht) durch Injektion verursachten An-
reicherung der Feldspatsubstanz" (6, S. 377). So findet sich

z. B. ein dunkles, korniges Gestein, Yorwiegend aus Quarz-

kornern und dunklem Glimmer bestehend, am Talhorn ober-

halb des Hohenweges nach Bergenbach, wie es VON BUBNOFF
vom "Windgfallweiher als metamorphe quarzreiche Grauwacke
bezeichnet hat (6, S.- 375).

Was das Alter der Grauwacken und der ihnen Yerwandten

Bildungen anlangt, so scheint es sehr verschieden zu sein.

LlNCK deutet in der oben angefuhrten Schichtenfolge einen

Yersuch an, und teilt z. B. die Phyllite und KoDglomerate in

solche, die im Hangenden, und solche, die im Liegenden des

Serpentins auftreten. liber das Alter ahnlicher Gesteine im
Schwarzwald ist nur bekannt, daB unterstes Carbon darin

vertreten ist, doch laBt sich zurzeit nicht mit Sicherheit sagen,

ob nicht auch devonische bzw. silurische Ablagerungen vor-

handen sind. Die Grauwacken am Talhorn mogen wohl groflten-

x

) v. Bubnoff bezeichnet sie im Schwarzwald als „Schutt von
aufgearbeitetem krystallmen Grundgebirge".
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teils kulmisches Alter haben, docb sei dabei auf die grauen,

stark gepreUten. und gefalteten Schiefer am Barberg bei Odern
bingewiesen, die den "Weiler Schiefern sebr abnlich sind. Dafi

auch silurische Scbicbten weiter siidlich vorhanden gewesen

sein miissen, dafiir sprecben ja die Kieselscbiefergerolle mit

Graptolithen aus dem Hauptkonglomerat des Bunten Sandsteins.

Auch im Schwarzwald baben sicb in der alten Terrasse bei

Wildenstein (6, S. 371) Kieselscbiefer mit Monograptus ge-

funden. Obne dafi es mir bisber moglicb gewesen ware, die

Angaben nacbzupriifen, mochte ich bier aucb Alb. MlCHEL-
Levys (14) Ansicht erwahnen, nacb der die Talhorngrau-

wacken der Famenne- oder Tournaystufe angehoren wiirden.

Diese Bestimmung ist nur auf Analogie mit Scbicbten des

Morvans aufgebaut; man darf daher immerbin bezweifeln, ob

es angebracbt ist, den Leitwert einzelner Eruptivgesteine heran-

zuzieben und so bocb einzuscbatzen.

So siebt MICHEL-Levy die griinen Gesteine (Diorit, Diabas,

Gabbro), die als Strome und Gauge in den grauen und
scbwarzen Scbiefern 1

) und unter Scbiefern und Kalken mit

Devonfossilien bei Cbagey westlicb Belfort (Blatt Lure) liegen,

als mitteldevoniscb an. Dahin nmflten nacb seiner Auffassung

dann aucb die Gabbrokonglomerate Yom Talborn gehoren.

Der Gabbro der Konglomerate macbt den Eindruck, als

babe er keinen weiten Weg zuruckgelegt. Es liegt daber die

Yermutung nabe, daB dieser yorkulmiscbe oder friibkulmiscbe

Gabbro ganz in der Nabe zutage angestanden bat. Selten

ist der Gabbro ungestort, meist sogar geprefit und breccios.

Haufig treten aucb eigentlicbe Gabbrobreccien auf, wie LlNCK
sie nennt, die aber teilweise ricbtiger als Reibungsbreccien

zu bezeicbnen waren'2).

1
) Die Schiefer und Taffe enthalten oft zahlreiche Pflanzenreste

(vgl. Sternseesattel) und sind von Granit durchbrochen und umgewandelt.
2
) v. Bubnoff, S. 384, wirft die Frage auf, ob nicht audi andere

basiscbe Massen als UrspruDgsgestein der Hornblendeschiefer aufgefaBt

werden konnen, da Diabase und Diabastuffe im sudlichen Schwarzwald
so gut wie gar nicht bekannt sind. Er vergleicht sie daher dem Alter

und Charakter nach mit den Gabbroiden Massen von Ehrsberg und
St. Blasien. Uber einen mutmaBlichen Verband der Gabbroiden Massen
mit dem Kulm ist so gut wie nichts bekannt, und das Alter dieser

Eruptiva kann daher vorerst nur nach oben abgegrenzt werden. Die

Amphibolite der Berger Hohe sind in unverandertem Zustand kaum
von normalen Grauwacken zu unterscheiden, treten aber am Granit-
kontakt, in dessen unmittelbarer Niihe sie sich besonders haufig finden,

um so deutlicher hervor. v. Bubnoff ist der Meinung, daB es

sich um ursprunglich eingelagerte basische Eruptiva handelt; auch macht
er auf die groBe Ahnlichkeit mit den Amphiboliten von Bl. Peterstal-

Reichenbach (der Geol. Karte von Baden) aufmerksam.
8*
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Die Serpertine, die nacb LlNCK aus Olivin-Enstati-

gesteinen entstanden und nicbt aus Gabbro (21), sind uberall

am Talborn stark geprefit und in alle Fugen eingedrungen.

Sie sind wohl alter als der Granit und gleichaltrig mit der

Schieferaufrichtung und der Culmfaltung. Aus der Umgegend
von Bergenbacb erwahnt LlNCK (S. 29) pbyllitartige Scbiefer,

welcbe an manche Talkschiefer oder „auBereuropaiscbe

INephritvorkommnisse" erinnern. Yon der Grundmasse eines

Gabbrokouglomerates sagt er (S. 54), dafi in einer dunkel-

graugriinen Grundmasse die kleinen Brocken von Gabbro oft

ganz zuriicktreten und die Grundmasse so feinkornig wird,

„da8 da und dort Ubergange in nepbritartige Gesteine ent-

steben". Nacb der STEINMANNscben Tbeorie der Scbwellungs-

metamorpbose l

) wiirde das benacbbarte Yorkommen von

Serpentin und Gabbro die Bildung von Nepbrit an sicb nicbt

unwabrscbeinlicb erscbeinen lassen, docb babe icb bisber nocb

keinen ecbten Nepbrit gefunden. Aucb Herr Prof. PaulCKE,
der die Freundlicbkeit batte, meine Scbliffe zu untersucben,

konnte das bisber negative Ergebnis meiner Untersucbung

nur bestatigen. Erwabnt sei aucb nocb das belle quarzitiscbe

Gestein, welcbes dicbt unter dem Talborngipfel in den Ser-

pentin eiugescblossen vorkommt und an die Quarzlinsen in

den Weiler Scbiefern erinnert. Aucb oben am Drumontsatte]

kommt es vor. Bemerkenswert ist ferner, daB am Talborn

zusammen mit dem Serpentin Marmor, wenn aucb nur in

einem gleicbmafiigen Aggregat kleiner Kalkspatkorner, auftritt.

Unwillkurlicb erinnert man sicb dabei an Markircb und das

RauentaL mit den Serpentin en und den Marmorlagern von

St. Pbilipp, obne daB einstweilen irgendwelcbe anderen

Beziebungen festzustellen oder aucb nur zu vermuten

waren.

"Was nun die tektoniscben Yerbaltnisse anlangt, so er-

wabnt LlNCK , daB das Streicben und Fallen der meist steil

gestellten Scbicbten, besonders in den Konglomerat-Horizonten,

ein so stark wecbselndes sei, daB sicb daraus ein ScbluB auf

die Tektonik nicbt wobl zieben laBt. Er erwabnt auBerdem,

daB die Grenze zwiscben Granit und Scbiefern wabrscbeinlicb

von einer NNO gericbteten Spalte gebildet wird. Eine Be-

statigung fur den anormalen Cbarakter dieser Grenze sebe icb

darin, daB vom Berberg bei Odern bis Ramerspacb dem
Granit die sonst vorbandene „porpbyriscbe Randausbildung"

feblt, die am Drumont dann wieder auftritt; docb glaube icb,

l

) Sitzungsber. der Niederrh. Ges. f. Natur- u. Heilkunde 1908.
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daJ3 es sich hier mehr um eine steilgestellte Uberschiebung,

als um eine Verwerfung handelt.

Das ganze Gebiet des Talhornes halte ich fiir eiue

Pressungs- und Durchstechungszone, in der zwischen zwei

Gebirgsschollen die Schichten fast regellos zusammengepreBt

wurden. Fiir die analogen Gebiete des Schwarzwaldes legt

V. BuBNOFF den. Gedanken nahe, an eine Art Aufpressungs-

und Aufbruchszone zu denken.

DaB starke tektonische Vorgange fiir das Talhorn in

Frage kommen, zeigt die Struktur der meisten hier auftreten-

den Gesteine. Besonders erwahnt LlNCK, daB der Serpentin

infolge von Faltung und ZerreiBung in langgezogenen Linsen

auftritt. Ich mochte hinzufiigen, daB ein Teil der Gesteine,

die von LlNCK als Konglomerate geschildert wurden, durchaus

den Eindruck yon gepreBten, mylonitisierten Gesteinen und
Reibungsbreccien macht. Besonders ist dies an den Gabbro-

konglomeraten siidostlich yon Bergenbach bemerkbar. Auch
der schon dem Granit eingelagerte Quarzgang Yon Langen-

bach scheint nicht nur eine Verwerfung darzustellen, sondern

eine Art Yon Trummerhorizont im kleinen, da auBer dem
Quarz, der sich Yvohl samt den iibrigen Mineralien erst sekundar

gebildet hat, noch eine Menge anderer Gesteinsbrocken der

Umgebung sich dort eingebacken finden.

Die Quetschzone des Talhornes stellt jedoch nicht nur

einen isolierten Komplex dar, sondern einen Teil einer auf

weitere Erstreckung hin zu verfolgenden Zone, die nach

LlNCK am Drehkopf (Serpentin mit Gabbrokonglomerat und
gneisartige Grauwacken) und am Drumont zu erkennen ist.

Am Drumont liegen die Verhaltnisse eigentlich noch klarer

als am Talhorn, da fast alle Gesteine, die vom Talhorn her

bekannt sind, dort am Drumont (auf dem Wege nach dem
Felleringer Kopf) in einer steilgestellten Zone, zwischen

Kammgranit und Grauwacken, eingeprefit vorkommen. Die

beiden Punkte scheinen nur durch eine transversale Blatt-

Yorschiebung, etwa bei Ramerspach, getrennt zu sein. Am
Drumont finden sich, scharf Yom Kammgranit getrennt: Serpentin,

Gabbrokonglomerate usw., heller Quarzit und Grauwacken.

Diese Talhorn - Drumontzone ist nur wenig ausgebreitet,

weil sie wohl durch posthume Bewegungen zerstort und da-

clurch ihr Charakter Yerwischt wurde. An der groflen Ver-

werfung des Wildensteinertales schneidet die Zone plotzlich

ab. Da sie im Gebiet ostlich davon sich nur in einzelnen

hoher gelegenen und tief eingefalteten Erosionsresten erhalten

hat, liegt der Gedanke nahe, daB das Talhorn-Drumont-Gebiet
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westlicb dieser Verwerfung abgesunken ist. Aufier den Konglo-

meraten und Serpentinen am Drebkopf waren als ostlicbe

Reste gleicher Art nocb die Gabbrokonglomerate vom Abrutscb-

felsen bei GeiBbausen und vom Dengelberg bei Wesserling

zu erwabnen.

Die Triimmer- und Quetschzone des Talbornes sinkt

gegen Odern und liegt bei Stickelrain auf Grauwacke; am
besten tritt sie an den Abbangen gegen Odern, besonders bei

Bergenbach hervor, wabrend sie auf der Westseite verstiirzt

und vielfacb von Glazialscbutt und eratiscben Blocken bedeckt

ist. Irgendwelcbe GesetzmaBigkeit ist bier wie in alien

Aufbrucbs und Quetscbzonen nicbt zu erkennen. Freilicb

laBt sich die Ausbildung im Hangenden der Quetscbzone von

der im Liegenden trennen , docb ist es scbwer, daraus irgend

etwas Wesentlicbes fur die Tektonik abzuleiten. LlNCK
spricbt von iiberkippter Lagerung, VAN Weryeke siebt den

Scbicbtenbau (Fubrer durcb das ElsaB, S. 381) als eine von

Serpentin und Konglomerat erfullte Mulde an, die von Scbie-

fern umscblossen wird und steil gegen Osten einfallt. Mir

will es scbeinen, als ob die Auffassung dieses Gebietes als

tektoniscbe Storungszone abnlich der im Weiler- und im
Lebertal — nur mit groBerer Mannigfaltigkeit der Gesteins-

arten — dazu beitragen kann, das Yerstandnis dieses scbwie-

rigen Gebietes und dieser „sebr merkwiirdigen Scbicbtenfolge"

zu erleicbtern. Im allgemeinen streicbt der Drumont-Talborn-

zug SW—NO, ebenso der erzfubrende Quarzgang von Langen-

bacb und der Porpbyrgang am Sutterberg.

Zur Tektonik des Schwarzwaldes und der Yogesen.

Die drei Triimmerborizonte der Yogesen, iiber die die

wicbtigsten Angaben oben zusammengestellt wurden, bilden

ebenso wie die abnlicb gestalteten Gebiete des Scbwarzwaldes

Zonen, an denen die Gebirgsbildung in besonders auffallender

Weise ibre Spuren binterlassen bat, und die aucb scbon jetzt,

obne daB ubersicbtlicbe Spezialkartierungen vorliegen, einiges

iiber die Tektonik des Gebirges verraten.

Eine Anzabl groBer, streicbender Yerwerfungen liegt vor,

die nicbt nur als Yertikalbewegungen gedeutet werden konnen,

da Quetscbzonen mit ibnen verbunden sind oder ibnen parallel

laufen. Icb scblieBe daraus, daB aucb borizontale Yerscbiebungen

stattgefunden baben. Besonders nacbdem icb in den P)'renaen,

Skandinavien und in den Alpen solcbe Trlimmergesteine eingebend

auf ibre Lagerungsverbaltnisse untersucbt babe, mocbte icb
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auch den Trummerzonen der Vogesen und des Schwarzwaldes

eine ahnliche tektonische Bedeutung zuschreiben, wie sie ihnen

in den jiingerenKettengebirgen zukommt. Was die geschieferten

Granite des Schwarzwaldes anlangt, von denen ich ausgegangen

bin, so kommt ja auch v. BuBNOFF zu dem Resultat, daB

diese Quetschzonen tektonischen LiDien entsprechen.

Ob es sich urn einfachen Schollen- und Schuppenbau
handelt oder urn tiefer und weiterreichende Bewegungen, die

an den erwahnten Linien ausstreichen, mochte ich noch nicht

entscheiden. Ich erwahne aber, daB die neuen noch nicht ab-

geschlossenen Aufnahmen des Breuschtalgebietes eine Reihe

starker, tektonischer Bewegungslinien ergeben haben, die wohl
z. T. als IJberschiebungen anzusehen sind. Solange freilich

die Spezialkarten nicht veroffentlicht oder iiberhaupt noch nicht

bearbeitet sind, wird es bei diesen Fragen mehr oder weniger

darauf herauskommen, Vergleiche mit dem ahnlich gebauten,

aber besser bekannten, -Schwarzwald anzustellen. Dabei darf

man jedoch nicht vergessen, daB eine Parallelisierung kaum
begonnen ist, und auch so bald noch nicht durchgefiihrt

werden kann, weil noch recht groBe Schwierigkeiten dabei zu

iiberwinden sein diirften. Besonders wird die Differenz in der

Auffassung der Granite zu beiden Seiten des Rheins einen

solchen Vergleich erschweren, wenn auch, um nur einiges zu

erwahnen, in den Carbongebieten Siidbadens und denen von

Maasmiinster usw., ebenso z. B. in den Kontaktgebieten von

Hohwald und Baden-Baden genug Vergleichspunkte zu nnden sind.

Man darf dabei niemals ubersehen, daB wir es im Schwarz-

wald und in den Yogesen, wie auch SCHNARRENBERGER (17)

hervorgehoben hat, mit sehr tief erodierten Riimpfen zu tun

haben, deren Tektonik im allgemeinen vielleicht einfacher

erscheinen wird wie in einem noch wenig abgetragenen Falten-

gebirge, daB sie zugleich aber auch ganz abweichende Ver-

haltnisse bieten miissen. Es erscheint mir heute noch ver-

friiht, aus den bisherigen Untersuchungen schon die Struktur

dieser Gebirge abzuleiten, wie es SCHNARRENBERGER (17) und
WlLCKENS (29) fur den Schwarzwald versucht haben, wenn
ich auch glaube, daB es sich dabei um Erklarungen

handelt, die wohl spater einmal (besonders auch nach beendeter

Kartenaufnahme) zu den selbstverstandlichen Grundlagen

zahlen werden. Heute, solange nur unvcllstandiges Material

vorliegt, ware ein solcher Yersuch iibereilt.

Es ist einstweiien nur moglich, nach SCHNARRENBERGRs
Beispiel — wie es oben ja auch fur verschiedene Yogesen-

gebiete geschehen — einzelne deutlich hervortretende Linien
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herauszusuchen und nach ibnen groBere Komplexe krystalliner

bzw. palaozoischer Schiefer gegenseitig abzutrennen dort, wo
wechselndes Streichen oder wechselnder petrographischer Habitus

(wie in den Yogesen) gut zu unterscheiden sind. "Wo die

trennenden Grenzen durch die beschriebenen Triimmerzonen

ausgezeichnet sind, glaube ich, daB es sich zweifellos um
wichtige Leitlinien des yaristischen Gebirgsbaues handelt,

deren Bedeutung fur das Yerstandnis der alten carbonischen

Tektonik auch heute schon nicht zu unterschatzen ist.

Lage es auch nahe, wie SCHNARRENBERGER und
V. BUBNOFF es getan, solche Leitlinien mit Uberschiebungen

in Yerbindung zu bringen, die ja, wie erwahnt, auch im

Yogesengebiet nicht unbekannt sind, so muB doch die Art,

wie die „Schubmassen" bewegt wurden, vorderhand noch bis

auf wenige Ausnahmen dahingestelit bleiben. Fur einen Yer-

gleich vollends mit alpinem Gebirgsbau oder fur eine Uber-

tragung dieser Auffassung auf die yaristischen Gebirge wurden

sich, wie "WlLCKENS (29) ja auch betont, sehr erhebliche

Schwierigkeiten ergeben, selbst wenn man in Betracht zieht,

daB wir es nur mit den tiefsten abradierten Rumpfschollen zu

tun haben. Immerhin zeigt der Nordrand des yaristischen

Bogens, daB gewaltige Massenyerschiebungen wie zu alien

anderen Faltungszeiten , so auch wahrend der carbonischen

yorgekommen sind ; daher ist es in diesem Zusammenhang an-

gebracht, auch auf die leider noch nicht durch ausfuhrliche

Darstellung bekraftigten Ansichten franzosischer Forscher iiber

den Bau einiger innerer Ketten im siidlichen Teil des yaris-

tischen Gebirges hinzuweisen.

Eine ausfuhrliche Zusammenfassung iiber den „Deckenbau"

in der Gegend yon St. Etienne nach den Mitteilungen yon

P. TERMIER und Friedel habe ich schon friiher (18) gegeben.

Wichtiger fiir uns ist Termiers und BERGERONS Yermutung

iiber das Gebietyon Gironcourt 1

) und Ronchamp (Haute Saone).

BERGERON spricht yon einer grofien Decke, die sich yon

Ronchamp nach Gironcourt und yon dort an der Westflanke

der Yogesen fortsetzt. Leider wurde bisher dariiber weiteres

nicht yeroffentlicht. Bei Gironcourt sur Yraine (bei Mirecourt,

Yosges) spricht TERMIER (19) auf Grund yon gequetschten

und geschleppten Feldspatgesteinen (yon Barrois mit Quarz-

phylliten der Bretagne und des Taunus verglichen), deren

Feldspate fast gacz yon Muskovit yerdraugt sind und die bei

:

) Ygl. auch van WervekesAblehnung dieser Auffassung. Niederrh.

Geol. Verein 1910, S. 28.
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830 m unter dem Carbon (Ottweiler Schichte) angefahren

wurden, yon „Deckenbau", den er als postdinantien und an-

testephanien bezeichnet.

SchlieBlich mu6 hier auch SCHNARRENBERGERs Auffassung

(17) von der Tektonik des Elztales Erwahnung linden. Er
meint, daB die Kandelmasse von der Kinzigtalermasse iiber-

lagert werde und nordlich der Elz unter den Kinzigtalergneisen

verschwinde. IJber den mechanischen Yorgang konne man
zurzeit nur Vermutungen aussprechen, die ihre Stiitze in

Anaiogien niit tektonischen Yerhaltnissen der heutigen Ketten-

gebirge haben. Die Yorgange miiBten alter sein als der jung-

carbonische Triberger Granit.

Es ergibt sich daraus, dafl fiir alle Gebiete rings um die

Yogesen herum Uberschiebungen, ja sogar Deckenbau ver-

mutet wird. Trotzdem stelle ich die obigen Tatsachen ohne

irgendwelchen Kommentar zusammen; den Charakter dieser

tektonischen Erscheinungen festzustellen, mag spateren Unter-

suchungen vorbehalten bleiben. Da verschiedene der be-

sprochenen Zonen z. T. weit auf franzosisches Gebiet hinuber-

gehen, ist eine weitere Klarucg der Frage sehr von Begehungen
im Grenzgebiet abhangig, die nach vorlaufiger Besprechung

auch gemeinsam mit franzosischen Fachgenossen in Aussicht

genommen sind. Fiir diejenigen, die es lockt, nach bekanntem
Muster ein DeckenprofiL durch die Yogesen zu legen, was sich

iibrigens leichter zeichnen als verteidigen liefie, mochte ich

noch auf einige Punkte aufmerksam machen, die bisher unauf-

geklarte Anaiogien zeigen. Es sind dies der Serpentin und
Kalk, der dicht an der Markircher Yerwerfung, andererseits

in der Trummerzone des Talhorns auftritt, ferner die Ahnlich-

keit zwischen Belch en granit und dem Granit von Barr-

Andlau und zwischen gewissen Grauwacken mit den Weiler

Schiefern.

"Wenden wir uns zum SchluB dem Alter dieser tektoni-

schen Yorgange, als deren Ausdruck wir die Triimmermassen

ansehen miissen, zu, so empfiehlt es sich, zuerst die von

V. BUBNOFF so eingehend studierten Yerhaltnisse im Schwarz-

wald noch einmal zum Yergleich heranzuziehen. Der Yerlauf

des Streichens der geprefiten Granite steht in Zusammenhang
(S. 405) mit den Bewegungen, welche das ihnen nordlich vor-

gelagerte Gneismassiv durchgemacht hat. Die Gneise und
alten Schiefer gehoren andererseits wieder zwei getrennten

tektonischen Komplexen an, von denen jeder eine besondere

gebirgsbildende Bewegung aufzuweisen hat. Einer rein —W-
Bewegung der Schiefer steht das varistische Streichen der
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Gneismassen gegeniiber. Die — W-verlaufende Gebirgsbildung

ist Yorgranitisch, und die Schieferung der Granite erfolgte erst

nachtraglich, zusammen mit der Bildung der SW— NO-streichen-

den Gebirgsfalten. Da die geschieferten Granite aber auch

alter als der Culm Yon Lenzkirch (und jiinger als die Yom
Granit injizierten und metamorphosierten Schiefer Yon Aha)
sind, diirften sie wohl mittelkulmisches Alter haben. Aus der

Bildung der Amphibolite schlietft v. BUBXOFF weiter, daB der

Kontaktmetamorphose durch die Granite eine Dynamometa-
morphose und der Injektion durch die basischen Gesteine eine

Schieferung Yorausging.

Ahnlich wie diese beiden schief zueinancler gerichteten

Faltungsphasen im Schwarzwald (von denen eine vorgranitisch

ist) nimmt Alb. Michel-Levy nach seinen Untersuchungen in

den SiidYOgesen und im Morvan zwei Faltungsphasen an, Yon
denen die zweite, freilich erst gegen Ende des Perm auf-

tretende, schwacher gewesen sein soli als die erste gegen Ende
' der Viseezeit. Da in diesen Gebieten die Eruption der Granite

am Ende der Tournaistufe Yor Beginn der Viseestufe feststeht,

handelt es sich demnach um zwei postgranitische Faltungs-

phasen; MrCHEL-LEVY unterscheidet sonst nur zwei Serien Yon

EruptiYgesteinen, die einen Yor Aufbruch der Granite, die

anderen nachher. Ubrigens ist die Faltungsrichtung der her-

zynischen (Yaristischen) Ketten hier im Siidwesten nicht immer
rein NNO, sondern scheint abhangig Yon der Eruption des

Belchengranites zu sein, und teils —W, im Osten sogar

armorikanisch, d. h. schwach nach NNW zu streichen.

VAN WERVEKE (27) stellt die Graniteruptionen an die

Grenze Yon Unter- und Obercarbon, die Aufrichtung der

Schichten in Yorobercarbonische (Culm?) Zeit und die Zer-

triimmerung in die Zeit des Obercarbons. Es scheint sicher,

daB auch im eigentlichen Vogesengebiet verschiedene Phasen

der Gebirgsbildung Yorliegen. Da die grofien Granitmassen,

z. B. der Kammgranit (Zone Yon Deutsch-B-umbach) , mit-

betroffen wurden, halte ich es auch fur wahrscheinlich, daB

die Triimmerbildung und die grofien Dislokationen in nach-

culmische Zeit zu Yerlegen sind.

Was endlich die Faltungsrichtung anlangt, so mochte ich

darauf hinweisen, daJ3 es durchaus nicht feststeht, dafi der

Schub und Faltungsdruck nur Yon Siiden nach Norden gewirkt

hat, was man einstweilen wohl nach Analogie mit der Tektonik

der Gebirge am Nordrand der Yaristischen Ketten unbedenklich

annimmt.
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In den bisberigen Yergleichen zwischen Alpen- und Mittel-

gebirgstektonik sehe icb nicbt etwa, vie wohl die meisten, ein

verfehltes Unternebmen, das auf einer falscben Fragestellung

berubt, sondern nur ein en Yersucb mit bisber nocb un-

geniigenden Mitteln. Hat sicb einmal die alpine Gebirgs-

forscbung so weit geklart, daJ3 der bleibende Kern zum All-

gemeingut geologiscber Forscbung geworden ist, dann wird

man aucb nicbt mebr Alpine und Mittelgebirgstektonik trennen,

sondern von den Gesetzen des Gebirgsbaues scblecbtweg

sprecben, die die Bewegungen aller Faltungsperioden der Erde

in gleicber Weise beberrscbten. Soviel stebt fest, daJ3 die

jetzt nocb vielfacb irrenden Yersucbe, einbeitlicbe Gesetze des

Gebirgsbaues aus den Alpen abzuleiten, nur den Zweck baben

konnen, als Endergebnis zu allgemeingultigen Gesetzen fur die

Arcbitekturformen des Erdbodens im allgemeinen zu fubren.
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10. Neues von der Trogontherienstufe

am Niederrhem.

Von Herrn Hans Pohlig.

Bonn, den 7. Oktober 1913.

Xachdeni ich zuerst die Dinotherienschichten aus dem
Neuwieder Becken nachgewiesen hatte 1

), gelang es inir bald

hernach, auch die Trogontherienstufe in derselben Gegend auf-

zuiinden 2
). Seitdem haben sich die Entdeckungen in letzterer

l
) H. Pohlig: Entdeckung der Dinotheriensande am Niederrhein.

Diese Monatsberichte 1907, S. 221.

-) H. Pohlig : Elephas trogontherii in England. Diese Monats-
berichte 1909, S. 249.
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