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Protokoll der Sitzung vom 4. Marz 19|4. JUL 15 1914

Vorsitzender: Herr Krusch. \ *fjri

Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung und macht MiTCC^"

lung yon dem Ableben des Mitglieds der Gesellschaft, Gruben-
besitzers Franz Xaver MiCilELS in Andernach. Die Gesell-

schaft erhebt sich zu Ehren des Verstorbenen.

Der Vorsitzende macht Mitteilung von einem Schreiben

cl^s Yorsitzenden des X. Internationalen Geographenkongresses

in Rom, betreffend das Projekt eines Atlasses der Oberflachen-

formen der Erde.

Als neues Mitglied wird vorgeschlagen

:

Herr Bergreferendar HEINRICH Platt, vorgeschlagen yon

den Herren Beyschlag, Krusch und Michael.

Der Vorsitzende legt die eingegangenen Biicher unci

Schriften yor.

Herr L. MILCH- Greifswald spricht Zu HARRY ROSEN-
BUSCHs Gedachtnis.

Wenn ein GroBer im Reiche des Geistes von uns scheidet,

nachdem er in einem laogen Leben durch angestrengte Arbeit

sein hohes Ziel erreicht hat, dann miissen alle, die ihm im

Leben nahestehen durften, die Trauer in ihren Herzen ver-

schlossen halten : nicht des Verganglichen, des Bleibenden sollen

wir gedenken. So darf auch heute, da uns die Erinnerung an

Harry RosenbuscH vereint, nicht schmerzliche Klage um den

Verlust laut werden, den der einzelne erlitten bat — Dank
und Freude der Allgemeinheit sollen ihren Ausdruck finden,
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Dank an das Schicksal dafiir, daB es ihm gegonnt hat, seinen

Weg in ungebrochener Kraft bis an das Ende zu gehen, Dank
an den Datringeschiedenen fiir alles, was er erstrebt und erreicht

hat, und stolze Freude dariiber, daB wir einem solchen Mann
uns iiber den Tod hinaus danernd verbunden fiihlen diirfen.

Und kam uns der Abschied zu friih, zu ihm trat der Tod als

Freund — nachdem der arbeitsfrohe Mann selbst sein Lebens-

werk abgeschlossen hatte, um in philosophischer Klarheit

seine letzten Jahre zu verleben, gonnte er ihm gliickliche

Jahre der Rast und fuhrte ihn dann ohne Qual und ohne

Kampf zur Ruhe, bevor sein reger klarer Geist der Zeit

seinen Zoll zahlen muBte. Friedlich schied er aus einem

friedlichen Alter; seine letzten Tage waren nicht verbittert

durch den Gedanken an ein MiBverhaltnis zwischen Gewolltem

und Erreichtem: er durfte auf ein abgerundetes Lebenswerk

zuriickblieken, das er uns als reife Frucht seiner Miihe und
seiner Arbeit hinterlaBt, und die beste Huldigung, die wir dem
Yerklarten darbringen konnen, ist ein Blick auf dieses Lebens-

werk.

Ein gliicklicher Stern fuhrte den klassischen Philologen

ROSENBUSCH als reifen Mann von Brasilien zuriick und lieB

ihn in Heidelberg ROBERT BUNSENS Yorlesung iiber Ex-
perimentalchemie horen. Die hier empfangenen Eindriicke be-

stimmten RoSENBUSCH, sich den Naturwissenschaften zu wid-

men; in dem reichen Lorbeer, der BUNSENS Andenken fiir immer
kront, gilt somit ein Zweig auch dem Verdienst, daB er ROSEN-
BUSCH uns gewonnen hat. In der zweiten Halfte der sechziger

Jahre war in BUNSENS Laboratorium ein groBer Kreis von

jungen Forschern versammelt, die bald Zierden der Mineralogie

und Petrographie werden sollten, unter ihnen EMIL COHEN,
Karl Klein, Hugo Laspeyres; Bunsens Anregungen, der

durch seine Studien iiber den Chemismus der islandischen Ge-

steine einen grofien EinfluB auf die Petrographie ausgeiibt und

durch seinen beriihmten, 1861 in der Zeitschrift der Deutschen

Geologischen Gesellschaft erschienenen Brief an STRENG die

Frage nach der Ausscheidungsfolge in Eruptivgesteinen auf eine

ganz neue Grundlage gestellt hatte, muBten zu einer Zeit, in

der das Mikroskop durch H. C. Sorby, H. VOGELSANG und
F. ZlRKEL in der Gesteinswelt die ersten groBen Erfolge er-

rungen hatte, der verjiingten Petrographie junge Forscher

gerade aus den Reihen der Begabtesten und wissenschaftlich

Eifrigsten zufiihren. In diesen Kreis trat RosENBUSCH ein,

und schon im Jahre 1869 erschien seine erste petrographische
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Arbeit, die Doktordissertation „ liber den Nephelinit Yom
Katzenbuckel ".

Die erste Arbeit des DreiunddreiBigjahrigen enthielt keine

Aufsehen erregenden neuen Entdeckungen, sie wurde auch mit

Recht nicht besonders beachtet, und doch ist sie bei einem

Riickblick auf RoSENBUSCHs Wirksamkeit in hohem MaBe fur

seine ganze Arbeitsweise kennzeichnend. Er wahlte eine

geologische Einheit zur Untersuchung ; im mikroskopischen

Bilde fesselte ihn das Gefiige ebenso wie der auf Grund
der damals zu Gebote stehenden Mittel und Erfahrungen

sorgfaltig erforschte Min eralb estan d, und fur das "Wesen
der Gesteine legte der Schiiler Bunsens in einer Zeit, in der

die durch das Mikroskop erschlossene neue Welt der mine-
ralogischen Zusammensetzung der Gesteine bei den jiingeren

Forschern bis zum Zuriickdrangen der anderen Eigenschaften

in den Yordergrund trat, ein Hauptgewicht auf die chemische
Natur der von ihm untersuchten Gebilde. So waren in seiner

Erstlingsarbeit wie in einem Yorspiel alle Themen enthalten,

die er spater zunachst getrennt durchfiihrte, um sie wie ein

groBer Kiinstler in seinen abschlieBenden "Werken zu einem

gewaltigeri, harmonisch einheitlichen Yollklange zu vereinen

— das Leitmotiv seiner Forschung, das immer kraftvoller

durchbrach, war von Anfang an die IJberzeugung, daB Ge-

steine geologische Korper sind, die in ihrer geologisch-

genetischen Bedeutung erfaBt werden miissen, und daB die

Gesteinslehre mit alien Hilfsmitteln der Mineralogie geologische

Zwecke zu erstreben hat. In dieser Uberzeugung beriihrte er

sich mit seinem Freunde K. A. LOSSEN; und hier liegt wohl

die Wurzel fiir die folgenreiche Freundschaft beider Manner.

Da ROSENBUSCH mehr von der mineralogisch - chemischen,

LOSSEN mehr von der geologisch-stratigraphischen Seite an

die gleichen Fragen herantrat, erganzten sich beider Arbeits-

weisen und brachten jedem der beiden Forscher neue An-
regungen.

Die lockenden Aufgaben, die in den folgenden Jahren

den Mikroskopiker erwarteten, die leicht zu erringenden

Friichte, die das noch wenig bearbeitete Gebiet jedem bot, der .

auf Suchen und Sammeln gewissenhaft Miihe verwendete, ver-

schmahte ROSENBUSCH; er wollte das Neuland in dauernde

Kultur nehmen. Schon im Beginne seiner Tatigkeit hatte er

gefiih.lt, „wie unsicher und schwankend hier der Boden sei,

auf dem man arbeitete und baute, und mit immer wachsender

Unwiderstehlichkeit drangte sich ihm die Uberzeugung auf,

9*
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daB ein yvahrhaft nutzbringendes mikroskopisches Studium der

Gesteine erst dacn moglich sei, wenn man eine mikroskopische

Diagnose derjenigen Mineralien geschaffen habe, welche gesteins-

bildend auftreten. " So schuf er die „ Mikroskopisch e Physio-
graphic der petrographisch wichtigen Mineralien"
(Stuttgart 1873, vgl. Yorwort S. Ill), in der er die Ergebnisse

„fremder und anhaltender eigener Arbeiten" vereinigte und
zeigte, „wie sich die Methoden der optischen Mineralunter-

suchung auf das mikroskopische Studium von Diinnschliffen

iibertragen lassen". (Neues Jahrb. f. Min. 1876, S. 504.)

Die Anwendung der physikalisch - optischen Methodc
auf die Bestimmung der Minerale im Dunnschliff ist das grund-

satzlich Neue in diesem Werke ; fiir die meisten Minerale

gibt das Buch die optische Orientierung, „das optische Schema",

in einfachen iibersichtlichen Zeichnungen, die optischen Kod-
stanten sind dort, wo sie noch nicht geniigend erforscht waren>

durch eigene Untersuchungen erganzt, und stets ist den Bedurf-

nissen der Bestimmung Rechnung getragen, so daB wirklich

ein „Hulfsbuch bei mikroskopischen Gesteinsstudien" entstand^

das bis zur Gegenwart nur der Erweiterung und Erganzung r

' in der vierten Auflage einer Neubearbeitung des Allgemeinen

Teils (durch E. A. WtiLFlNG, 1904), aber niemals einer

grundsatzlichen Anderung des Grundplans bedurfte, um das-

Hiilfsbuch zu bleiben. Gleichzeitig mit der ersten Auflage

der Physiographic erschien F. Zirkels Werk „Die mikro-

skopische Beschaffenheit der Mineralien und Gesteine" (Leipzig;

1873); in ihm liegt das Schwergewicht, soweit Gesteins-

gemengteile behandelt werden, in der glanzenden Schilderung

der mikroskopischen Struktur der Mineralieu, die spezifisch

krystalloptischen Eigenschaften bleiben mehr im Hinter-

grund. Diese Art der Verwendung des Mikroskops entsprach

mehr der herrschenden Anschauung als die yon ROSEN-
BUSCH geiibte Methode: in einem Referat iiber die Mine-

ralogie micrographique von F. FoUQUE und A. Michel-Levy
berichtet dieser selbst, daB er „von wohlberufener Seite den

Yorwurf entgegennehmen muBte, sein Werk sei weniger ein

mineralogisches als ein physikalisches ; der Yersuch . . ., aus

. der Kombination der Beobachtung im parallelen polarisierten

Lichte mit derjenigen an Krystallumrissen und Spaltungs-

durchgangen eine objektiv richtige und allgemein giiltige

Methode der mikroskropischen Mineralbestimmung abzuleiten,.

fand keineswegs immer den Beifall der deutschen mikro-

skopierenden Petrographen. Erst ganz allmahlich befestigte

sich die tiberzeugung von der Zweckmafligkeit und Sicherheit.
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dieser Methode; sie wurde mebr und mebr ausgebaut und in

iiberrascbender Schnelle hat sie sich durch die erfolgreichen

Bemiibungen einer Anzahl gleicbstrebender Gelehrten zu einer

gewissen Yollkommenbeit entwickelt, die man noch vor wenigen

Jahren kaum zu abnen vermocbte." (Neues Jabrbuch 1880,

II, S. 175.)

Das Gewicbt, das bei der Scbilderung der Methoden
und Tatsacben der gescbicbtlicben Entwicklung bei-

gemessen wird, gibt dem Werke RoSENBUSCHs iiber das tat-

sachlich Neue binaus nocb eine eigene, stark personliche Note:

„Eine eingebende Kenntnis der Gescbicbte der Wissenscbaft

scbeint mir durcbaus notwendig, um den organiscben Zusammen-
hang des Individuums mit der Gesamtbeit berzustellen, durcb

welcben allein die fordernde Einbeit und das klare BewuBt-

sein der anzustrebenden Ziele in die wissenscbaftlicbe Ent-

wicklung kommt." Und wenn er fortfabrt: „Ferner aber kann
nur durcb die bistoriscbe Kenntnis seiner Wissenscbaft jedem
Studierenden das Seiende als ein Gewordenes erscbeinen und
ibn erkennen lassen, wie

Alles sicb zum Ganzen webt,

Eins in dem andern wirkt und lebt"

(S. V.), so gelangt er nicbt nur durcb das Zitat zu einem an

GoETHEs naturwissenscbaftlicbe Anscbauungen anklingenden

Grundsatz, dem RoSENBUSCH sein ganzes Leben lang treu

geblieben ist.

Yon den Yeroffentlicbungen, die mit der Pbysiograpbie

der Mineralien in einem mebr oder weniger engen ursacblicben

Zusammenbang steben, sind wicbtig und folgenreicb die

„ Mikrocbemiscben Versucbe an Diinnscbliffen " (Neues

Jabrbucb 1871, S. 914 ff.), der erste und bezeicbnenderweise von

einem Scbiiler BUNSENs ausgebende Yersucb, die Metboden der

qualitativen Analyse den Yerbaltnissen der Gesteinsdiinnscbliffe

anzupassen, um aucb durcb dieses Hilfsmittel die Sicberbeit der

Mineralbestimmung zu erboben; nocb eingreifeuder war wobl

die Konstruktion des ersten petrograpbiscben Mikro-
skops, das sicb durcb die Yorricbtungen fur krystalloptiscbe

Messungen von den bisber angewendeten, der Untersucbung in

polarisiertem Licbt notdiirftig angepaBten Mikroskopen durcb-

greifend unterscbied. (Ein neues Mikroskop fur mineralogiscbe

und petrograpbiscbe Untersucbungen, Neues Jabrbucb 1876,

S. 504 ff.) Der gewaltige Aufscbwung, den die mikro-

cbemiscbe Mineralanalyse durcb A. STRENG, K. HAUSHOFER,
E. BORICKY, H. BEHRENS und andere erfabren bat, ebenso

die Umgestaltung des ersten von FuESS (Berlin) ausgefiibrten
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petrographischen Mikroskops zu einem leicht zu hand-
habenden Prazisionsinstrument, an dessen Ausbau sich die

hervorragendsten Petrographen beteiligt haben, und dessen Ent-

wicklung noch nicht abgeschlossen ist, gehen auf diese Arbeiten

ROSENBUSCHS als ihren Keim zuriick. Gleichzeitig beschaftigte

den Freiburger Privatdozenten auch die nachste Umgebung
seines Wolmsitzes; die „ Petrographischen Studien an
den Gesteinen des Kaiserstubls " (Neues Jahrbuch 1872

r

S. 35 ff. und 135 ff.) entbalten in dem als Limburgit bezeich-

neten basaltiscben Gestein von der Limburg bei Sasbach den
ersten yon ROSRNBUSCH aufgestellten neuen Gesteinstypus und
geben wieder Kunde von dem geologischen Standpunkt, von

dem aus er die Gesteine betrachtet.

Durch diese Arbeiten war ROSENBUSCH in wenigen Jahren

in die erste Reihe der Petrographen getreten, und keinem
Wiirdigeren hatte die junge Universitat StraBburg den neu
gegriindeten Lebrstuhl fiir Gesteinskunde anvertrauen konnen.

Fiir seine wissenscbaftlicbe Entwicklung besonders wichtig

wurde der Aufentbalt in Strafiburg durch seine Teilnahme an

der „Neuen geologischen Landesaufnahme von Elsafl-

Lothringen"; schon 1877 erschien als Ergebnis dieses Zweiges

seiner Tatigkeit in den Abhandlungen zur Spezialkarte von

ElsaB-Lothringen die glanzende Monographic „Die Steiger
Schiefer und ihre Kontaktzone an den Graniten von
Barr-Andlau und Hohwald", begleitet von einer geologi-

schen Kartenskizze. Dieses Werk ist nicht nur, wie vielfach

angenommen wird, die klassische Schilderung und Erklarung

der stofflich vom Eruptivgestein nicht beeinfluBten Kontakt-

metamorphose, deren Wirkung in diesem Gebiet erschopfend

erforscht und mit den entsprechenden Erscheinungen im Erz-

gebirge, im Harz und von anderen Orten geologisch-petrographisch

verglichen wird; zahlreiche andere Probleme, wie die Frage nach

der Entstehung der nichtkontaktmetamorph veranderten Ton-

schiefer, nach dem Wesen der gangformig im Granit und dessen

Umgebung auftretenden Gesteine und nach der Ursache des

Wechsels in ihrer Struktur boten ROSENBUSCH und durch

ihn der Petrographie iiberhaupt eine Fiille neuer Ideen und

Anregungen, bei deren Erorterung er vielfach betont, wieviel

er dem Gedankenaustausch mit seinem Freunde LOSSEN ver-

danke. Ein Keim, der sich bald kraftig entwickeln sollte, ist

die Frage nach der Ursache der Verschiedenheit der Gesteins-

strukturen x

), in die fernere Zukunft weist die Erkenntnis, daB die

x

) Mit Riicksicht auf die viel spater eiDsetzenden Versuche, Ge-
steinsstrukturen auf physikalisch-chemischer Grundlage zu erkliirei], ist
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Tonschiefer umge wandelte Sedimente sind und sich von den

Glimmerschiefern nur durch ihre KorngroBe unterscheiden, daB

somit „die fur das eine Gestein gewonnenen Aufklarungen ohne

logischen Eehler sich auch fiir das andere in Anspruch nehmen
lassen" (S. 119), und die sich anschlieBende Frage nach dem
Unterschiede kontaktmetamorpher und regionalmetamorpher

Gebilde ; fiir geologisch-chemische Yorgange aber grundlegend

ist die Erkenntnis: „Die Zeit Yermag vvohl die Intensitat

eines chemischen Prozesses zu ersetzen, aber nicht seine Art

zu andern. Die chemischen Verwandtschaftsverhaltnisse sind

eben Funktionen der Substanz selbst, des Druckes und der

Temperatur, werden aber nirgends beeinnuBt durch die Zeit."

(S. 274.)

In dem gleichen Jahre erschien zum ersten Male die

„Mikroskopis che Phy siogr aphie der massigen Ge-
stein e" als Band II der „Mikroskopischen Physiographie der

Mineralien und Gesteine, ein Hiilfsbuch bei mikroskopischen

Gesteinsstudien
' k

.

Wahrend der erste Band, die Mineralien, stets ein solches

Hiilfsbuch blieb, zu dem es Yon der ersten Ausgabe an bestimmt

war, so kommt die gleiche Bezeichnung fiir den zweiten Band
eigentlich nur dieser ersten Ausgabe zu; die spateren wuchsen

dariiber weit hinaus. Im Yorwort zur ersten Auflage bezeichnete

ROSENBUSCH die Arbeit als eine zusammenfassende Darstellung

der „mikroskopischen Untersuchungen liber Gesteine, seien es

fremde oder eigene" ; er legt Wert darauf, abweichende Anschauun-

gen objektiv Yorzutragen, dann aber zuriickzuweisen, und betont

als Hauptzweck, „den jiingeren Forschern die TJbersicht iiber

die Deutung der Struktur der „Granophyrdecke des Rofikopfs" sehr

bedeutungsvoll. „Die gauze ErscheiiiuDgsweise dieser Gesteine, die ich

GraDophyr Denne, ist eine solche, daC man sich iiber die Entstehung
derselben nur eine Vprstellung bilden kann, welche den tatsachlichen

Yerhaltnissen entsprechen diirfte, und zwar die folgende: Zur Zeit, als

in dem Gesteinsmagma eine vollkommene ungehinderte molekulare Be-
weglichkeit bestand, biJdeten sich durch ruhiges Wachstum die groBeren
Einsprenglinge; dann aber trat ein Moment ein, wo durch irgendwelche
Yeranlassung (Temperaturabnahme?) eine plotzliche konfuse Krystallisa-

tion eintrat, wie in dem iiber seinen Erstarrungspunkt abgekiihlten

Wasser bei ErschiitteruDg. Die verschiedeoen stochiometrischen Yer-

bindungen bildeten sich rasch an unendlich vielen Punkten, und es

war nicht mehr eine hinreichende Beweglichkeit der Molekiile vor-

handen, um groBere Individuen zu erzeugen. An alien festen Punkten
zumal (den groBeren Einsprenglingen) schossen die Krystallnadeln an,

und durch die ganze Masse hin trat rasch eine krystalline Erstarrung
ein.« (S. 374.)
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das massenbafte Material zu erleichtern, und die nach meiner
Meinung maflgebenden Ideen und wichtigen Gesichtspunkte aus

dem Chaos der richtig erkannten Tatsaehen und irrigen Be-
hauptungen klar und scharf hervorzuheben" (Vorwort S. V und
VII). Die Zeit fur eine allseitige Darstellung scheint ihm
noch nicht gekommen; daher verzichtet er auch vorlaufig auf

ein neues System: jeder denkende Petrograph durchlauft nach
seinen klassischen Worten (S. 25) mit zunehmender Erfahrung

drei Entwicklungsstadien, die „zugleicli als Yerschiedene Phasen
in der Fortschrittsgeschichte der "Wissenschaft selbst wieder-

kehren". Auf die einfachen Systeme ohne Zwischenglieder folgt

die Abkehr vom starren System und die Uberzeugung yom Be-

stehen „der kontinuierlichen Reihe, der sukzessiven Entwicklung,

der unmerklichen, alles Yerkniipfenden Ubergange" ; schliefilich

folgt als drittes Stadium die Erkenntnis, dafi es Gruppenkreise

gibt, „deren Zentren wohl geschieden und deutlicb Yoneinander

abliegen, wabrend ibre Peripberien sicb mannigfacb tangieren

und ineinander verfliefien Durch die mikroskopiscbe

Forscbung ist die Petrograpbie mit rascben Scbritten fiir

mancbe Gruppen in die zweite der genannten Entwicklungs-

pbasen Yorgescbritten, fur andere steckt sie nocb in der ersten.

Es diirfte an der Zeit sein, zu Yersucben, ob nicbt der liber-

gang in das dritte Stadium bie und da mit Uberschlagung

des zweiten nacb und nacb tunlicb sei". Da dieses Stadium

nocb nicbt erreicbt ist, werden die Gesteinsfamilien Yorlaufig

nacb dem R-OTH-ZlRKEL scben System angeordnet, d. b. unter

Zugrundelegung der mineralogiscben Zusammensetzung und des

geologiscben Alters nacbeinander besprocben.

Fiir den Zeitpunkt des Erscbeinens dieses Werkes lag

seine Hauptbedeutung in der strengen Durcbfiibrung der opti-

scben Metboden bei der Untersucbung der Gesteinsgemengteile,

in den sorgfaltigen, mit besondererVorliebe bebandelten Scbilde-

rungen der Struktur und in der personlicben Note, die Yiel-

facb, wie beispielsweise bei der Besprecbung der Porpbyr-

grundmasse (S. 60—85), erfriscbend und belebend sicb geltend

macbt; fiir die Entwicklung der Petrograpbie aber war die

Tatsacbe Yiel bedeutungsYoller, dafi durcb diese zusammen-

fassende Bebandlung der Eruptivgesteine sicb ROSENBUSCH
jetzt das gesamte Material zu eigen gemacbt batte, nacbdem

er Yorber das Riistzeug zur Untersucbung verbessert und teil-

weise neu gescbaffen batte. So war er befabigt, die gewaltige

Entwicklung einzuleiten, die der Petrograpbie der folgenden

Jabrzebnte ibren Stempel aufgedriickt bat; diese Entwicklung

nabm zum guten Teil ibren Ausgang yon der Universitat
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Heidelberg, der RoSENBUSCH von 1878 an, seit seiner Be-
rufung als Nachfolger seines mineral ogischen Lehrers R. BLUM
treu blieb, und der er durch fast dreiBig Jahre fur das Studium
der Petrographie eine Bedeutung verlieli, die ihresgleichen

wohl nur in der Stellung hat, die hundert Jahre friiher die

Bergakademie Freiberg fiir Mineralogie und Geologie durch

Abraham Gottlob Werner einnahm.

Kurze Zeit nach seiner Berufung nach Heidelberg iiber-

nahm ROSENBUSCH mit seinen Freunden E. W. BENECKE und
0. Klein nach G. Leonhards Tode und nach dem Rucktritt

von H. B. Geinitz die Redaktion des Neuen Jahrbuchs
fiir Mineralogie, Geologie und Pal aonto logie und
fiihrte sie gemeinsam mit ihnen in den Jahren von 1879 bis

1884. Unmittelbar nach dem Wechsel in der Schriftleitung

empfing das Neue Jahrbuch die Gestalt, die es bis heute be-

wahrt hat: die Referate treten mehr in den Yordergrund,

werden dementsprechend seit dieser Zeit von den Verfassern

unterzeichnet und in jedem Bande zu einem mit besonderer

Seitenzahlung versehenen Abschnitt vereinigt; gleichzeitig

machte der vermehrte Stoff das Erscheinen von zwei Banden
in jedem Jahr und die Yerweisung groflerer Abhandlungen

in die neugeschaffenen Beilagebande erforderlich. Seit 1879
enthalt das Neue Jahrbuch sehr zahlreiche und sehr be-

deutungsvolle Referate von RoSENBUSCH, in denen er sich

nicht, wie es spater iiblich wurde, mit einer gewissenhaften

Wiedergabe der Beobachtungen und Anschauungen des Ver-

fassers begniigte, sondern vielfach und oft sehr entschieden

zu den Fragen Stellung nahm und somit diesem Zweige

seiner Tatigkeit eine grofie Bedeutung verlieh. Diese Referate

und die an sie sich anschlieflenden Meinungsaufierungen sind

um so wichtiger, als gerade in dieser Zeit sich in ROSEN-
BUCHs Auffassung vom Wesen der Eruptivgesteine ein be-

deutungsvoller, nach meiner Ansicht der entscheidende Um-
schwung vollzog; als er spater von diesen Umschwunge
sprach, hob er ausdrucklich diese Referate hervor: „wer meine

Tatigkeit als Mitarbeiter am Neuen Jahrbuch mit Auf-

merksamkeit verfolgt hat, wird diesen Wechsel der An-

schauungen und tiberzeugungen bemerkt haben". (Min.-Petr.

Mitt. 12, S. 352, 1891.)

Der erste entscheidende Schritt auf dem neuen Wege, den

ROSENBUSCH in diesen Jahren einschlug, gelangt in einem

kurzen Aufsatz zum Ausdruck, der trotz mancher ihm noch
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anhaftenden, bald Yon ROSENBUSCH selbst iiberwundenen Un-
Yollkommeiilieiteii als grundlegend bezeichnet werden mufl und
mit Yollem Recht zu hohem Ruhme gelangt ist; es ist die

Abhandlung „Uber das Wesen der kornigen und
porphyrischen Struktur bei Massengesteinen". (Neues

Jahrbuch 1882, II., S. 1 ff.)

ROSENBUSCH sucht ,,eine moglichst genaue und aus der

Tiefe des Wesens geschopfte Begriffsbestimmung" fiir die schon

lange unterschiedenen, aber in ihrer Bedeutung nicht richtig

erkannten und daher unsicheren und ungleich angewendeten

Begriffe der kornigen und der porphyrischen Struktur; er er-

kennt „die porphyrischen massigen Gesteine als solche,

bei den en in verschiedenen Phasen der Gesteinsbildung z. T.

dieselben Mineralbildungen wiederkehrten", und bestimmt im
Gegensatz hierzu „die kornigen massigen Gesteine als

solche . . . ., bei denen je ein Gemengteil nur in einer be-

stimmten Phase des Gesteinsbildungsprozesses zur Ausscheidung

gelangte
u

(S. 14). Er sucht den Gegensatz genetisch zu

erklaren: „Wenn wir anerkennen, dafi einem bestimmten Zu-
stande des Magmas je eine bestimmte Mineralausscheidung

entspricht, so konnen wir nur sagen, daB wahrend der Ent-

wicklung eines kornigen Gesteins diese Zustande sich sehr

langsam, aber stetig geandert haben miissen, wahrend die

Unterbrechung und spatere Wiederkehr derselben Mineral-

bildung 1

) bei den porphyrischen Gesteinen auf einen mehr-

fachen und rascheren Wechsel in den Zustanden des Magmas
schliei3en laBt." Um den „gefahrlichen Boden der Hypothesen
zu vermeiden", verzichtet er darauf, die Ursache dieses Wechsels

auf die chemische Beschaffenheit des Magmas zuriickzufiihren;

„Yvr eit mehr diirfte es sich empfehlen, bei dem Studium dieser

Frage geologische Gesichtspunkte ins Auge zu fassen und nach

Beziehungen zwischen Struktur und Lagerungsform zu suchen.

Man wird schon heute, ohne auf schroffen Widerspruch zu

stolen, es aussprechen diirfen, dafi die porphyrische Struktur

yorwiegend als die Erscheinungsform der als Oberflachen-

ergiisse herYorgetretenen Eruptivmassen anzusehen ist, Yvahrend

kornige Struktur sich mit Vorliebe an stockartige Lagerungs-

form, an submarine Ergiisse oder an in der Tiefe zur Fest-

werdung gelangte (Lakkolithe der amerikanischen Geologen)

Massengesteine bindet". (S. 16, 17.)

Hiermit "war Yiel gewonnen, aber noch lange nicht alles.

Gewonnen war ein scharfer Unterschied fiir genetisch Yer-

l

) In der Abhandlung stent wohl infolge eines Druckfehlers Mineral-
bedingung.
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schiedene Gesteine, doch war die Formulierung nocli zu sehr

an eine Eigenschaft, die Wiederkehr in der Bildung einzelner

Gemengteile gebunden, wie die Annahme von glasfiihrenden

kornigen Gesteinen einerseits, die Schwierigkeit, Spilitstruk-

turen und Glaser richtig einzuordnen, andererseits zeigt —
doch muBte die Erkenntnis von dem Zusainmenhang
zwischen Struktur und geologischem Auftreten bei der

weiteren Entwicklung dieses Hauptgedankens hier bald helfend

und bessernd eingreifen.

Die systematische Anordnung der E ruptivgesteine
blieb von der Erkenntnis des Zusammenhangs zwischen

Struktur und geologischem Auftreten zunachst noch un-

beeinfluBt; die dem Aufsatz beigegebene „tabellarische Uber-

sicht der massigen Gesteine" enthalt als Hauptgruppen noch

„Altere (vortertiare) Gesteine" und „Jungere Gesteine (tertiar

und rezent)" und unterscheidet weiter bei den Alteren Ge-

steinen kornige, porphyrische und glasige Gesteine, wahrend
sie bei den Jiingeren die kornigen und porphyrischen zusammen-
fafit. Diese Art des Yorgehens ist iiberaus charakteristisch

fur die vorsichtige Zuriickhaltung, die RoSENBUSCH gegeniiber

den Folgerungen aus seinen theoretischen Ergebnissen wahrend

seines ganzen Lebens gelibt hat, in soweit sie die systematische

Anordnung der Eruptivgesteine zu beeinflussen geeignet waren.

Schon im Jahre 1880 wandte er sich in einem Referat

uber J. Roths Beitrage zur Petrographie der plutonischen

Gesteine gegen die Ansicht Roths, „dafi unter den ver-

schiedenen Arten der petrographischen Forschung, der geolo-

gischen, der chemischen und der mikroskopischen (wohl besser

mineralogischen), der erstgenannten der Yorrang gebiihrt", und
kam zu dem Ergebnis: „jede dieser Methoden liefert fur sich

nur eine fragmentare Kenntnis, und gewinnt ihre voile Be-

deutung erst im Zusammenwirken mit den beiden andern"

(Neues Jahrb. 1880, II, S. 166); trotzdem legt er der Tabelle

von 1882 fur die Hauptabteilungen noch das geologische Alter

zugrunde. Um so erstaunlicher ist der Fortschritt, den in dieser

Beziehung die nur 5 Jahre nach diesem Aufsatz erschienene

zweite Auflage der Physiographie der massigen Gesteine bringt.

Fur eine andere sehr wichtige Erscheinung hat RoSEN-
BUSCH jedoch schon in diesem inhaltreichen Aufsatz den Aus-

druck gefunden, den er von diesem Zeitpunkt an unverandert

beibehalten hat: er gelangte fur die Ausscheidungsreihe n-

f olge in kornigen Gesteinen zu der bekannten „RoSENBUSCH-
schen Reg el", wie sie gewohnlich genannt wird. In ihrer Ge-

stalt von 1882 besagt sie: „Die Reihenfolge der Ausscheidungen
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und damit die krystallographische Entwicklung der silikatischen

Gemengteile entspricht der abnehmenden Basizitat; die Erze

und akzessorischen Gemengteile sind die Erstlinge, der Quarz

das jiingste Produkt des Gesteinsbildungsprozesses". (S. 7.)

Diejenigen Gesteine, die dieser Regel folgen, bezeichnet ROSEX-
BUSCH als granitiscb-kornig, — spater fiihrt er fiir diese An-
ordnung die Bezeicbnung der normalen, hypidiomorph-kornigen

Struktur ein; er stellt ihr die diabasisch-kornige Struktur

gegeniiber, bei der die leistenformigen Plagioklase gegen den

Pyroxen idiomorpb sind. Schon hieraus geht heryor, daB

ROSENBUSCH die abnehmende Basizitat nicbt als Ursache der

Ausscheidungsfolge angenommen bat, auch bat er niemals von

einem Gesetz gesprocben, sondern nur yon einer aus den Be-

obacbtungen bergeleiteten Regel, die Ausnabmen baben kann;

es ist daber die scharfe Gegnerscbaft, die aus den Ausnabmen
bergeleitet wurde, um so weniger zu versteben, als aucb Forscber,

die von ganz anderen Voraussetzungen ausgingen, wie A. LaGORIO
und spater J. H. L. VOGT und C. DOLTEE, schlieBlich zu einer

durcbaus abnlicben Reibenfolge gelangten. Fiir die Stellung

RoSENBUSCHs zu der Ursacbe der Altersfolge kommt, da er

spater nicbt mebr darauf eingegangen ist, gerade dieser Auf-

satz in Betracbt: „Die Reibenfolge der Ausscbeidungen bangt

in bobem Grade von den MengenYerbaltnissen der gelosten Yer-

bindungen ab, bier also Yon dem absoluten Verbaltnis der

Si0 2 zu den Oxyden der ein- und zweiwertigen Metalle und
dem Verbaltnis dieser zueinander. Die Yermutung liegt gar

nabe, daB die Umkebr der Reibenfolge in der Ausscbeidung

der Feldspate, in den granitiscb-kornigen und in den diabasiscb-

kornigen Gesteinen, abgeseben Yon dem Si0.2 -Gebalt ibrer

Magmen, in bervorragender Weise durcb das bei beiden um-
gekebrte Verbaltnis der RO und R2 bedingt sei." (S. 9.)

Im Jabre 1885 erscbien die zweite Auflage derMikro-
skopiscben Pbysiograpbie der petrograpbiscb wicb-

tigen Mineralien, 1887 folgte ihr die Pbysiograpbie der

massigen Gesteine; beide Bande bezeicbnet ROSENBUSCH
als „ganzlicb umgearbeitet". Fiir den ersten Band, die

Mineralien, trifft diese Bezeicbnung zu : die gewaltigen Fort-

schritte der mikroskopiscb-krystalloptiscben Mineraldiagnose

bedingten sebr erbebliche Anderungen, das Hauptgewicbt wurde

Yon jetzt an auf die Anleitung zu einer moglicbst sicberen

Bestimmung der Mineralien gelegt, der rein bescbreibende Teil

wurde bescbrankt, gleicbzeitig aber das Tatsacbenmaterial Yer-

mebrt — diesem Bestreben Yerdankt wobl aucb die einzige
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selbstandig erschienene Abhandlung RoSENBUSCHs iiber ein

krystallographisches Thema: „Ein Beitrag zur Morpho-
logie des Leuzits (Neues Jahrb. 1885, II., S. 59) seine

Entstehung ; aber der Grundplan blieb derselbe wie in der

ersten Auflage, da auch die zweite kein Lehrbuch der

Krystalloptik wurde, sondern ein „Hiilfsbuch bei mikroskopi-

schen Gesteinsstudien" blieb. Anders die Phy siographie
der massigen Gesteine von 1887: sie ist tatsachlich ein

neues Werk, das zwar yielfach die Bausteine der ersten Auf-

lage beniitzt, aber sich hoch iiber sie erhebt und sieh zu ihr

verhalt wie etwa die Losung einer architektonischen Aufgabe
durch einen genialen Kiinstler zu einem Entwurf eines ungewohn-
lich tiichtigen und rastlos fleiBigen Baumeisters. Lag die Be-

deutung der ersten Auflage in der Physiographie der Mineralien
r

so wiegt in der zweiten und in den folgenden die Darstellung

der Gesteine fur die weitere Entwicklung der Petrographie

entschieden vor.

„Die Gesteinsmassen der festen Erdrinde sind die Doku-
mente, in denen die Geschichte unseres Planeten in eigent-

lichster Lapidarschrift niedergescbrieben wurde. Die Petrographie

lehrt uns diese Dokumente entziffern. Sie ist die Diplomatik,

die Urkundenlehre der Erdgeschicbte, und somit im wahrsten

Sinne des Wortes eine bistoriscbe, nicht eine lediglich be-

schreibende "Wissenschaft. — Hierin liegt es bedingt, dafi eine

natiirlicbe Systematik der Gesteine historisch, d. b. genetisch

sein mufi" (Vorwort, S. YIII). Das sicherste Mittel zur

Deutung dieser Urkunden ist die Gesteinsstruktur; daher

mufite sie „in den Yordergrund der Behandlung treten und

die Verwendbarkeit derselben zum Zweck der Deutung der

genetischen und historischen Momente der Hauptklassen der

MaBengesteine nachgewiesen werden" (S. VIII). Aus den „Be-

ziebungen zwischen geologiscber Erscheinungsform, Struktur,

cbemiscbem und mineralogischem Bestande, sowie geologischem

Alter der Eruptivgesteine ergibt es sich, dafi eine natiirliche

Systematik derselben in erster Linie die geologische Erschei-

nungsform, als fiir Struktur und Mineralbestand bestimmend,

betonen mu8. In zweiter Linie ware alsdann die chemische

und die yon ihr wesentlich abhangige mineralogische Zusammen-

setzung, zuletzt erst das geologische Alter zu beriicksichtigen"

(S. 5). Dementsprechend werden die massigen Gesteine in-

zwei groBe Gruppen geteilt, die Tiefengesteine, die niemals

im schmelzflussigen Zustand die Erdoberflache erreichen, und

die Ergufigesteine, die sich subaerisch oder submarin iiber die

Erdoberflache ergieBen; die ersten sind durch die der Ent-
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stehungsweise des Gesteins entspreclieiide, auf gleichmaBige

Entwicklung hinweisende kornige Struktur, die zweiten

durch die porphyrische Struktur mit ihren Abarten charak-

terisiert, deren Eigenart auf Grund der geologischen Geschichte

des Gesteins durch die Entwicklung der Gesteinsgemengteile

in zwei durch einen Hiatus getrennten Perioden, der intratellu-

rischen und der effusiven, erklart wird.

Den gewaltigen Unterschied zwischen der ersten und der

zweiten Auflage erkannte natiirlich niemand klarer als

RoSENBUSCH selbst. In seinem Aufsatz „Uber Struktur und
Klassifikation der Eruptivgesteine" von 1891 (Min. - Petr.

Mitt. 12, S. 351 ff.) bezeichnet er das System der ersten Auf-

lage als kiinstlich und spricht von „der zwischen der ersten

und zweiten Auflage vollzogenen, vollstandigen Yerriickung der

leitenden Gesichtspunkte". Und mit der gleichen Bestimmtheit

und Sicherheit erkannte er, wo die Arbeit der nachsten Jahre

einzusetzen habe, um zu bessern und weiterzubauen. Er
empfand es scharf und sprach es in dem Vorwort aus, daB

im Gegensatz zu der Einheitlichkeit des von den Tiefengesteinen

entstandenen Bildes bei den ErguBgesteinen „viel Detail sicht-

bar geblieben ist, .... die Folge davon, daB man bei einem

Neubau das Geriist nicht abbricht, bevor das Haus fertig ist"

(S. XI); er erkannte, daB fur manche Punkte, besonders fur

die Frage nach der Vereinigung oder Trennung der palao- und
neovulkanischen ErguBgesteine, „die vielleicht allzu zaghafte

Piicksicht auf das Bestehende" maBgebend war, und mit voller

Absicht stellte er unter die einleitenden Bemerkungen zu dem
Werke, in dem unter alien Eigenschaften der Gesteine auf

die Struktur als Ausdruck des geologischen Auftretens das

Hauptgewicht gelegt wird, einen Abschnitt, in dem zum ersten

Male eine stoffliche Abhangigkeit einzelner Gesteins-

gruppen von gewissen Tiefengesteinen und deren raumliche

Bindung an diese hervorgehoben wird. Es handelt sich um
die Gruppe der Ganggesteine, die im Vorwort zum ersten-

mal erwahnt wird und die in dem Werke selbst ihren Platz

zwischen den Tiefen- und den ErguBgesteinen gefunden hat.

Diese scheinbar scharfe Trennung, das Bestreben, bei der

systematischen Behandlung dieser Gebilde ihre Eigentiimlich-

keit entsprechend dem leitenden Gedanken des ganzen

Werkes in ihrer Struktur zu erblicken und aus ihrem gang-

formigen Auftreten zu erklaren, vielleicht auch die nicht ganz

gliickliche Namengebung konnen die Angriffe erklaren, die

unmittelbar nach dem Erscheinen der zweiten Auflage sich
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gegen diese neue Gruppe ricbteten; der diesen Gebilden in

dem Vorwort gewidmete Abschnitt laBt aber scbon die ganze

•Grofle des neuen Gedankens und seine Erucbtbarkeit fiir die

weitere Entwicklung der Petrograpbie erkennen.

„Die kleine Gruppe der Ganggesteine wird mancbem
Eorscber zu scbarf getrennt erscbeinen yon den Tiefengesteinen.

Die Trennung ist jedocb mebr eine raumlicbe in dem Bucbe,

als eine sacblicbe im System. Je weiter icb in der Erkennt-

nis dieser eigentiimlicben Eelsarten vorscbreite, urn so mebr

drangt sicb mir die Uberzeugung auf, daB die einzelnen

Gruppen derselben stofflicb abbangig sind und bedingt durcb

gewisse Tiefengesteine, wie sie denn aucb raumlicb an diese

gebunden erscbeinen. So geboren die Granitporpbyre, Syenit-

porpbyre, Dioritporpbyrite, Aplite und Lampropbyre in ibren

mannigfacbsten, zwiscben einem recbt sauren und einem recbt

basiscben Pol scbwankenden Formen in die Gefolgscbaft der

Granite und Diorite. Ebenso baben wir eine analoge Reibe

von Elaolitbsyenitporpbyren, gewissen Camptoniten, Akmittra-

cbyten (sie sollten einen eigenen Namen baben, um sie von

den Ergufitracbyten zu unterscbeiden), Tinguaiten, Tepbriten

usw. bis berab zu den Alnoiten und gewissen Limburgiten

und Augititen, welcbe ein geologiscber Annex der Elaolitb-

syenite sind. Icb bin personlicb von dieser Abbangigkeit und
Zusammengeborigkeit so fest iiberzeugt, daB icb aus dem Auf-

treten dieser Gangformationen an der Oberflacbe unbedingt

auf das Yorbandensein von Graniten bzw. Elaolitbsyeniten in

der Tiefe scblieBen wiirde, aucb wo oberflacblicb keine Spur

dieser abyssiscben Gesteine nacbweisbar ist. Ware es zu

verteidigen gewesen, wenn icb dieser Uberzeugung einen syste-

matiscben Ausdruck batte geben wollen? Icb bielt es fiir

besser, diese Yerbaltnisse nur anzudeuten und der Zukunft

die Entscbeidung zu iiberlassen." (S. IX, X.)

Die Erkenntnis von der stofflicben Abbangigkeit
gewisser Gesteine von der Zusammensetzung anderer.
an die sie raumlicb gebunden sind, geht in ibren Folgen

weit liber die an sicb wicbtige Gruppe der Ganggesteine

binaus; sie fiibrte zu einer vollstandig neuen Auffassung von

dem Cbemismus der Eruptivgesteine und zu Erkenntnissen, die

fiir deren Gesamtbeit gelten; die erste fiir diese Verbaltnisse

grundlegende Abbandlung RoSENBUSCHs von 1890 „Uber die

chemiscben Beziebungen der Eruptivgesteine" (Min.-

petr. Mitt. 11, S. 144 ff.) beriicksicbtigt sogar die Gang-
gesteine absichtlicb nicbt.
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RoSENBUSCH geht aus yon der Annahnie eines anfanglich

homogenen Urmagmas; dafi es sich nicht gesetzlos, sondern

unter der Einwirkung chemischer Affinitaten in Teil-

magmen spaltet, folgt fur ihn widerspruchslos aus dem Fehlen

zahlreicher an and fur sich als moglich zu betrachtender

Magmen. Aus - dem Yorkommen einer Reihe von Magmen in

allgemeiner Verbreitung und dem Fehlen anderer an sich

moglicher folgert er, „daB gewisse Stoffe in schmelzfHissiger

Losung sich gegenseitig in gewissen Mengenverhaltnissen be-

dingen und ausschlieBen" (S. 157); die Gesetze miissen wie

alle chemischen Gesetze iiberhaupt deutlicher in den Molekular-

proportionen und besonders in den Beziehungen der Metall-

atome der Magmen zueinander als in den Gewichtsprozenten,

wie sie die Analyse direkt liefert, zum Ausdruck kommen.
Ein Yergleich zahlreicher in dieser Weise umgerechneter Ge-

steinsanalysen der verschiedenen Gesteine fiihrte ROSENBUSCH
zu seiner Theorie der Kerne; er erklart die chemische Zu-

sammensetzung der Gesteine durch das Yorwalten eines oder

durch die Mischung mehrerer, aber an Zahl sehr beschrankter

Metallkerne. „Mit derjenigen Sicherheit, welche iiberhaupt

ohne experimentelle Priifung erreichbar ist", schliefit ROSEN-
BUSCH aus dieser Untersuchung, „daB die den Eruptivgesteinen

zugrunde liegenden Magmen durch Spaltung eines Urmagmas
entstehen, bei welcher in nahezu Yollkommener Reinheit die

Magmen cp (Elaolithsyenit) und n (Peridotit) einen Metall-

kern (NaK) AlSi 2 und R2 Si, bzw. RSi enthalten. Diese Le-

gierungen oder Yerbindungen
?

wie sie nun auch zu nennen

seien, sind offenbar ineinander unloslich; das geht aus der

Tonerdefreiheit der reinen Peridotite und aus dem nahezu voll-

standigen Fehlen der zweiwertigen Metalle in den Elaolith-

syeniten hervor. Der Alkalifeldspatkern (NaK) AlSi 2 besitzt

die Fahigkeit und Neigung, Si zu losen, und liefert dadurch

die reingranitischen Magmen y. IJberdies diirfen wir demselben

Alkalifeldspatkern die Fahigkeit zuschreiben, sich in wechseln-

den Mengen mit einem Metailkern CaAl 2Si4 gegenseitig zu

losen. Je nach den relativen Mengen dieser beiden vvichtig-

sten Kerne entstehen aus ihren Losungen die granitdioritischen

Magmen d und die Gabbromagmen %p. In demselben MaBe,

in welchem der Kern CaAl2Si4 an Menge wachst, nimmt die

Losungsfahigkeit dieser Magmen fur die Al-freien Metallkerne

bis zu einer gewissen Grenze zu, welche nach den bisher bekannt

gewordenen Gesteinsanalysen nicht iiberschritten wird." (S. 173.)

Diese Theorie erklart gleichzeitig die auffallende Erschei-

nung, „daB an manchen Eruptivzentren die chemische Natur
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der Eruptivmassen sich nicht wesentlich andert (Atna, Vesuv,

Santorin), wahrend an anderen (Rocca Monfina, Pantelleria,

Auvergne usw.) eine iiberraschende Mannigfaltigkeit im chemi-

schen Bestande der Eruptivmassen unbestritten vorliegt."

(S. 144.) „Wo im tiefen Schofi der Erde spaltungsfahige

Magmen vorhanden sind und durch geotektonische Vorgange

zu geologischer Gestaltung gelangen, da werden wir im Ge-

biete desselben Eruptiyzentrums mannigfache Gesteinsbildung

sich vollziehen sehen. Wo dagegen sehr reine und dadurch

spaltungsunfahige Magmen, oder aber, wo Losungen verschie-

dener Magmenkerne in einander unter sehr festen Verhaltnissen

in der Tiefe vorhanden sind, da werden allenthalben inner-

halb desselben Eruptivgebiets und in jedem Zeitpunkt der-

selben Eruptivperiode stets die gleichen Gesteinsmassen zu-

tage gefordert werden und in der Tiefe krystallisieren.

"

(S. 176.)

Diese Kerntheorie wurde gleich nach ihrem Erscheinen

in ihren G-rundlagen stark bekampft (besonders von J. Roth),
wahrend Anhanger dieser Lehre fiir die .Kerne eine andere

Zusammensetzung vorschlugen (W. C. BrOGGER); auch

ROSENBUSCH selbst vermehrte spater, besonders zur Er-

klarung der Theralithfamilie, die Zahl seiner Kerne um einige

wenige (NaAISi und CaAl 2 Si2). Am We sen der Kerntheorie

wird hierdurch wenig geandert: ihre Bedeutung liegt viel

weniger in der angenommenen Zusammensetzung der Kerne

nach Beschaffenheit und Zahl, als vielmehr in der Tat-

sache, dafi sich durch die ROSENBUSCH sche oder durch die

abgeanderte Theorie zum erstenmal wirklich verwandtschaft-

liche Beziehungen zwischen den verschiedenen Gesteinen her-

ausstellen, die durchaus im Einklang mit dem geologischen

Auftreten der Gesteine stehen ; es ist der erste Schritt zu

einem naturlichen System der Gesteine.
Der erste Erfolg zeigte sich bei den Ganggesteinen.

Schon bei seinen ersten Beobachtungen iiber die gangformige

Gefolgschaft der Tiefengesteine war ROSENBUSCH neben der

Bindung gewisser Gruppen von Ganggesteinen an gewisse
Tiefengesteine eine Polaritat aufgefallen, „nach welcher

zwei in extremo verschiedene Formen, wie Aplit und Minette,

Tinguait und Alnoit, sich gegenseitig derart zu bedingen

scheinen, daB die einen im allgemeinen nicht ohne die anderen

auftreten (Uber Monchiquit, ein camptonitisches Ganggestein

aus der Gefolgschaft der Elaolithsyenite, Min.-Petr. Mitt. 11,

S. 445 ff., 1890). Auf beide Beobachtungen machte er die

Kreuzprobe: er iiberzeugte sich im Christianiagebiet von dem
10
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von ihm vorausgesagten Fehlen typischer Minetten und der

Anwesenheit akmittrachyt-ahnlicher GaDge, und fand ferner,

wie er erwartet hatte, auf der Insel Alno neben den bekannten

Mg-Fe-reichen Alnoiten die alkalireichen Tinguaite (vgl. S. 446).

Die Erklarung fur beide Erscheinungen ergab sich aus der

Kerntheorie; in der dritten Auflage der Physiographie (1896)
fand sie ihren bleibenden Ausdruck: Die Ganggesteine „sind

nicht autonom, sondern sie bilden eine Gefolgschaft gewisser

Tiefengesteinsgruppen, von denen sie sich nicht losen konnen.

Sie entstammen nicht eigenen Magmen, sondern sie sind Spal-

tungsprodukte jener Tiefengesteinsmagmen, und eben weil sie

dieses sind, treten sie in gewissermafien polar geschiedenen

Typen auf, die sich einander zum Tiefengestein erganzen".

(S. 387.)

Als aplitische Reihe oder aplitischen Typus be-

zeichnet ROSENBUSCII „jene Ganggesteine, welche sich im
Bestande durch Vorherrschen des Alkalikernes (NaK) AlSi^

bzw. des entsprechenden Kernes CaAl2 Si4 und auffallendes

Zuriicktreten der Al-freien Kerne, strukturell bei feinem Korne
durch herrschend panidiomorphe Ausbildung kennzeichnen, die

allerdings vielfach in die holokrystallinporphyrische ubergeht
r

sie aber nur selten charakteristisch aufweist. Die Farben sind

hell oder griin."

Als lamprophyrische Reihe oder lamprophyrischer
Ty,pus werden jene Ganggesteine zusammengefafit, die „sich im
Bestande durch starkes Hervortreten der Al-freien Kerne RSi
und R2 Si neben dem Alkalikern (NaK) x\lSi 2 bzw. neben dem
Kern CaAl2 Si4 , strukturell durch feines Korn und panidiomorph-

kornige oder durch holokrystallin-porphyrische Struktur kenn-

zeichnen, bei welcher die farbigen Gemengteile in wiederholter

Generation, die farblosen nur in der Grundmasse auftreten.

Hypokrystallin-porphyrische Struktur ist auf eine Familie

beschrankt, soweit die Erfahrungen heute reichen. Ihre Farben

sind dunkel, grau bis schwarz, oder dunkelgriin in frischem

Zustande".

In einen gewissen Gegensatz zu diesen Spaltungsgesteinen

(den diaschisten Ganggesteinen Broggees) stellt ROSEN-
BUSCH die (aschisten) als granitporphyrische Reihe
oder granitporphyrischen Typus zusammengefafiten Gang-

gesteine, die „den Bestand der Tiefengesteine in Yerbindung
mit holokrystallin-porphyrischer und zumeist mit grob holo-

krystallin-porphyrischer Struktur besitzen, bei welcher in her-

vorragender Weise die farblosen Gemengteile in wiederholter

Generation auftreten." (S. 388.)
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Somit war der genetiscbe Zusammenbang erklart, der

verscbiedene Ganggesteine innerbalb desselben Tiefengesteins

miteinander verkhiipft; yiel wicbtiger war aber nocb der durcb
fortgesetzte Beobachtungen erbrachte Beweis, dafl in minera-
logisch verscbiedenen Gesteinen gleiche oder abnlicbe
Gange auftreten, wabrend andere und bisweilen nach ibrem
Mineralbestand scheinbar sehr nahestebende Ge-
steinsgruppen von durchaus abweicbenden Gang-
ge stein en begleitet wurden. Scbon 1896 unterschied Rosen-
BUSCH auf Grund dieser Erfahrungen

die Gefolgscbaft der granitodioritischen Tiefengesteine,

die Gefolgscbaft der foyaitiscben und tberalitbiscben

Tiefengesteine,

die Gefolgscbaft der gabbroperidotitiscben Tiefengesteine;

spater fafite er jedocb die erste und dritte Gruppe zusammen,
nacbdem er gerade aucb durcb tieferes Eindringen in das

Wesen der Ganggesteine erkannt batte, dafi sicb die granito-

dioritiscben und gabbroperidotitiscben Gesteine einerseits von

der Reihe der foyaitiscben und tberalitbiscben Gesteine anderer-

seits durcbgreifend unterscbeiden, wabrend sie miteinander in

engster Beziebung steben. Zum erstenmal findet sicb diese

Trennung in zwei Hauptgesteinsreiben, die Kalk-Alkali-
reibe und die Alkalireibe, in der ersten Auflage der „Ele-

mente der Gesteinslebre" von 1898; ibren scbarfsten Ausdruck
bat sie in der vierten Auflage der Pbysiograpbie der massigen

Gesteine von 1907, der letzten von ROSENBUSCH vor-

genommenen Neubearbeitung erfabren.

„In der Gesteinsreibe der foyaitiscben (f) Magmen, der

Alkaligranite, Alkalisyenite , Elaolitb- und Leuzitsyenite,

Urtite berrscbt der Kern (Na, K) AlSi2 unbedingt, in den Ge-

steinen der tberalitbiscben (i9-) Magmen treten zu diesem Kerne

in reicblicben Mengen die Kerne RSi und R2 Si binzu, und es

entwickeln sicb die Typen Essexit, Sbonkinit, Tberalitb, Mis-

souri und Ijolitb. Auffallig ist in dieser Reibe ein wenn
aucb nicbt klaffender, so docb unverkennbarer Hiatus zwiscben

den Elaolitbsyeniten und Essexiten.

In der Reibe der granito-dioritiscben (d) Magmen (Kalk-

Alkaligranit, Kalk-Alkalisyenit und Diorit) ist dem Kern (Na, K)
AlSi2 ein Kern CaAl2 Si 4 in einer mit dem abnebmenden

Kieselsauregebalt zunebmenden Menge beigemiscbt. Die Be-

deutung der Al-freien Kerne RSi und R2 Si ist grofler und

wacbst kontinuierlicb in den obne jeden Hiatus sicb nacb dem
basiscben Pol bin anscbliefienden Gesteinen der Gabbro- (ip)

10*
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und der peridotitischen (77) Magmen, den Gabbros, Peridotiten

und Pyroxeniten.

Die Reihen sind geologisch am strengsten dadurch als

natiirliche Reihen gekennzeichnet, da6 jede derselben eine

eigene Gefolgschaft polar gegliederter Ganggesteine besitzt,

welche niemals und nirgends, soweit wir Kunde haben, in eine

fremde Gesellschaft iibertreten, sondern stets und allenthalben

als getreues Gefolge innerhalb der Sippe bleiben. Es ist von

yornherein zu erwarten, und die Tatsachen entsprechen dieser

Erwartung, dafi die Ganggefolgschaften dieser beiden Haupt-

reihen gewisse Unterschiede zeigen, je nachdem sie mit einem

foyaitischen oder theralithiscben bzw. granitodioritischen oder

gabbro-peridotitischen Tiefengestein verbunden sind. Diese

Unterschiede sind grofler in der Reihe der Kalk-Alkaligesteine

als in der der Alkaligesteine." (II, 1, S. 487.)

Fiir die vierte Auflage der Physiographie sind noch zwei

Tatsachen bemerkenswert, eine negative und eine positive.

Nachdem der Unterschied zwischen der Alkali-Kalkreihe

und der Kalkreihe erkannt war und durch F. BeCKEs Einteilung

der jiingeren Ergufigesteine in die pazifische und die atlantische

Sippe eine kraftige Unterstutzung gefunden hatte, hatte

es nahe gelegen, „die beiden Reihen zur Grundlage der ge-

samten systematischen Darstellung zu machen" (Physiogra-

phie II, 1, S. 13) — ROSENBUSCH hat es nicht getan. Er
kannte im Harz und im Fichtelgebirge Gesteinskombinationen,

die auf die Moglichkeit des Z us ammenvorkommens
beider Reihen hindeuten konnten; er fand ferner, dafi es

nicht in alien Fallen moglich ist, aus der mineralischen und
chemischen Zusammensetzung eines Gesteins die Zugehorigkeit

zu einer der Reihen mit Sicherheit nachzuweisen, und schliefi-

lich fand er Anzeichen fiir eine dritte Reihe, die Charnockit-
Anorthositreihe. Wie begriindet diese Zuriickhaltung war,

beweist die jungste, auf RoSENBUSCHs Lehre beruhende Ent-

wicklung der Frage, die zur Annahme Ton Zwischengliedern

zwischen den beiden Hauptreihen drangt.

Hingegen tat ROSENBUSCH in einer anderen Frage jetzt

den entscheidenden Schritt, den er schon in der vorangehenden

Auflage vorbereitet hatte: er vereinigte die vortertiaren
Erguflgesteine mit den jiingeren zu gemeinsamen Gruppen,

nachdem nachgewiesen war, dafi die scheinbaren Unterschiede

nur im Erhaltungszustand, nicht in primaren Yerschiedenheiten

begriindet sind. Er entkleidete somit das geologische Alter

seiner Bedeutung fiir die Systematik der Eruptivgesteine, die
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ihm tatsachlich nicht zukam, und beseitigte auch in der

deutschen Gesteinslehre die weder in genetischer noch in

mineralogisch-struktureller oder chemischer Hinsicht gerecht-

fertigte Zweiteilung der ErguBgesteine in eine palaovulkanische

und eine neovulkanische Reihe.

Somit war der Kreis geschlossen: das Mikroskop lehrte

zunachst durch seine Umgestaltung zu einem Instrument fur

Krystalloptik die mineralogis che Zusammensetzung der

Gesteine mit stetig wachsender Genauigkeit kennen und fuhrte

gleichzeitig durch die Erkenntnis von dem Wesen der Struktur
zur geol ogis chen Auffassung der Gesteine zuriick,

nahm aber dem geologischen Alter seine ihm fur die

Systematik der Gesteine bisher zu Unrecht zugewiesene Be-

deutung. Auf diesen Erfahrungen fuBende Untersuchungen

der Ganggesteine bewiesen deren stoffliche Abhangigkeit
von den Tiefengesteinen, in denen sie auftreten, und stellten

mitbin die chemische Zusammensetzung der Gesteine
wieder mehr in den Yordergrund; die von den hierdurch ge-

wonnenen neuen Gesichtspunkten ausgehende Betrachtungs-

weise der chemischen Beziehungen der Magmen zueinander

fuhrte endlich zu der Trennung in die beiden Hauptreihen
der Erup tivgesteine, die sich chemisch und teilweise auch

mineralogisch voneinander unterscheiden, in der Kegel geologisch

verschiedene Yerbreitungsgebiete besitzen, und in denen die

gleichen Strukturen in ihrer Abhangigkeit von dem geologi-

schen Auftreten wiederkehren.

Je grofler in den Naturwisseuschaften die Tragweite

neuer, gut begriindeter Anschauungen ist, desto schlichter, ein-

facher pflegt im allgemeinen ihr Ausdruck zu sein. Ein grower

Teil von RoSENBUSCHs Lebenswerk ist zusammengefaBt in der

von ihm gegebenen kurzen Definition des Begriffs Gestein:
„Gesteine nennt man die geologisch s el b stan digen
Teile von mehr oder weniger konstanter chemischer
und mineral ogischer Zusammensetzung, aus denen
sich die feste Rinde unsererErde aufbaut", und in den

von ihm aufgestellten drei Bedingungen, denen ein Teil der

festen Erdrinde genugen muB, um als geologisch selbstandig
bezeichnet zu werden.

„1. Er muB in seiner Abgrenzung von den umgebenden
Massen deutlich erkennen lassen, daB er seine Ent-

. stehung einem eigenen und gesonderten geologischen

Yorgang verdankt;
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2. er muB stofflich nicht unmittelbar von den umgebenden
Massen ableitbar sein;

3. die Natur der ihn aufbauenden Substanzen (mineralische

Zusammensetzung), die Art ihrer Verbindung unter-

einander (Struktur) und der von ihm eingenommene
Raum (geologische Erscheinungsform) miissen in ursach-

licher Beziehung zu dem geologischen Vorgang stehen,

dem er seine Entstehung verdankt." (Elemente der

Gesteinslehre S. 1.)

Das stetig zunehmende Gewicht, das die chemische Zu-

sammensetzung bei der Beurteilung des Wesens der Gesteine

fur RoSENBUSCH erhielt, bereitete der Anordnung des Stoffes

und der Begriindung der von ihm gewahlten systematischen

Anordnung in den spateren Ausgaben der mikroskopischen

Physiographie unleugbar Schwierigkeiten, die sich besonders

in der dritten Auflage fiihlbar machten: in den Rahmen eines

„Hulfsbuches bei mikroskopischen Gesteinsstudien" passen theo-

retisch-chemische Auseinandersetzungen schwer hinein, und
andererseits waren diese auf die chemischen Yerhaltnisse be-

griindeten Anschauungen fiir das Yerstandnis unentbehrlich.

Dieser TJmstand bestarkte wohl RoSENBUSCH in dem EntschluB,

im Jahre 1898 den wesentlichen Inhalt seiner „Yorlesungen

uber Gesteinslehre, wie sie sich in fast dreiBigjahriger Lehr-

tatigkeit nach und nach entwickelt haben", der Offentlichkeit

zu iibergeben; es sind dies die bekannten „Elemente der

Gesteinslehre" — die dritte Auflage dieses Werkes (1910)

war die letzte Gabe, die er uns geschenkt. In noch starkerem

MaBe bestimmte ihn aber hierzu offenbar ein anderer Umstand,

der Wunsch, seine Auffassung vom Wesen der krystallinen
Schiefer im Zusammenhang darlegen zu konnen.

ROSENBUSCH hatte viele Jahre seines Lebens der Yor-

arbeit fiir einen dritten Band der Physiographie gewidmet, der

die mikroskopische Physiographie der krystallinen Schiefer
enthalten sollte. Als im Jahre 1888 die GroBherzoglich
Badische Geologische Landesanstalt in das Leben gerufen

wurde, wirkte die Moglichkeit, eine groBziigige Erforschung

des Schwarzwalder Gneisgebietes durchfiihren zu konnen,

zu RoSENBUSCHs EntschluB bestimmend mit, die Errichtung

und Leitung dieser Landesanstalt zu iibernehmen. So viel

Anregung und Forderung ihm diese Tatigkeit aber durch sechs-

zehn Jahre auch fiir die Erkenntnis vom Wesen der krystallinen
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Schiefer bot, der dritte Band der Physiographie ist ihr zum
Opfer gefallen; und so entschloB er sicb, in kiirzerer Form
in den „Elementen" die Ergebnisse seiner Forschungen nieder-

zulegen. Noch in seinen letzten Lebenstagen hat er aus-

gesprochen, daB Zeitmangel, hervorgerufen durch seine Amts-
verpflichtungen als Leiter der Landesuntersuchung, ibn an der

Niederschrift des dritten Bandes verbindert babe, aber er bat

gleichzeitig hinzugefiigt, daB er es trotzdem nicbt bedauere,

sicb seinerzeit fur die Landesuntersuchung entschieden zu

baben.

Eine Wurdigung der Einricbtung und Leitung der Anstalt

durcb RoSENBUSCH stebt mir nicbt zu — sie wird wobl an

anderer Stelle von berufener Seite erfolgen; aber weit uber die

Grenzen des Arbeitsfeldes dieser Anstalt binaus baben sicb die

Folgen der Ubertragung des Grundsatzes „Alles Seiende ist

«in Gewordenes" auf die geologiscbe Aufnahme* eines von

krystallinen Scbiefern zusammengesetzten Gebietes geltend ge-

macbt: die Uberzeugung, „daB nacb dem gegen wartigen
Stand unserer Kenntnisse die gegliederte, karto-
grapbiscb - geologiscbe Darstellung eines Gneis-
gebirges notwendig nacb genetiscben und entwick-
lungsgescbicbtlicben Prinzipien durcbgefiibrt werden
muBte" (Mitt. d. GroBb. Bad. Geol. Landesanst., IV. Bd.,

1. Heft, S. 16, 1899), bat iiberall, wo sie Wurzeln gescblagen

hat, reicbe Friichte gebracbt. Welche Bedeutung RoSENBUSCH
selbst seiner Tatigkeit fur die Landesanstalt, besonders der

durcb sie bedingten standigen Fiiblung mit der Geologie zu-

erkannte, hat er durcb das Thema, das er fiir seine Rektorats-
rede im Jabre 1901 wahlte, selbst zum Ausdruck gebracbt;

im Druck gab er ihr den Titel: „Aus der Geologie von
Heidelberg".

Von drei ganz verschiedenen Ausgangspunkten gelangte

ROSENBUSCH zum Problem der krystallinen Schiefer: die

von ihm erforschte Kontaktmetamorphose batte die Moglichkeit

einer Umkrystallisation von Gesteinen in mehr oder weniger

starrem Aggregatzustand ohne Zufiihrung fremden Materials

bewiesen, das Studium der Strukturen der Eruptivgesteine

hatte ihre Eigenart gegeniiber Sedimenten und krystallinen

Scbiefern kennen gelehrt, und schlieBlicb gab die Erkenntnis

der fur die Zusammensetzung der Eruptivgesteine maBgebenden

cbemischen RegelmaBigkeiten Mittel an die Hand, sie auch in

veranderter Form wiederzuerkennen. Unter den Forschern,

deren Untersuchungen und Anschauungen fiir seine Auffassung
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mitbestimmend waren, nennt er besonders K. A. LOSSEN,
C. W. Gumbel, Hans Reusch und A. E. Tornebohm.

Scbon in der zweiten Auflage der Physiographie
unterscheidet er bei den Graniten eine primare Fluidalstruktur

von der durcb sekundare Streckung vom Druck bervorgebracbten

metamorphen Parallel struktur und scbildert ausfiibrlicb die

dynamometamorpben Erscbeinungen am Gabbro; im weiteren

Umfange gebt er auf das Problem in zwei sebr wicbtigen

Aufsatzen: „Zur Auffassung des Grundgebirges" (Neues

Jabrbucb f. Min. 1889, II, S. 8 Iff.) und „Zur Auffassung
der chemiscben Naturdes Grun dgebirges" (Min. -Petr. Mitt.

12, S. 49 ff., 1891) naber ein. Es folgt die erwabnte Zusammen-
fassung in den „Elementen der Gesteinskun de" ; einzelne

Glieder der krystallinen Scbiefer bebandelt der Aufsatz : „Zur
Deutung der Gl aukopb an gestein

e

u
(Sitz.-Ber. d. K. PreuB.

Akademie d. Wissenscb.,, Berlin 1898, S. 706 ff.) sowie eine mit

einer sebr wicbtigen Einleitung yersebene und unter dem
gemeinsamen Titel: „Studien im Gneisgebirge des
Scbwarzwaldes" yersebene Reihe yon Abbandlungen: Ein-

leitendes, I. Koblenstofffiibrende Gneisgesteine des Scbwarz-

waldes (1899, Mitt. d. Bad. Geol. Landesanst. 4, S. 9 ff.), II. Die

Kalksilikatfelse im Rencb- und Kinzigitgneis. 1. Die Para-

augitgneise; 2. Die Paraampbibolgneise (1901, a. a. 0. 4,

S. 369 ff.); 3. Die Kalksilikatfelse yon der Febren bei Neu-
stadt i. Scbw. (1905, a. a. 0. 5, S. 43 ff.).

Im Jabre 1867 batte K. A. LOSSEN, yon seinen Unter-

sucbungen im Soonwalde ausgebend, die Ansicbt ausgesprocben,

,,dafi die meisten ecbten krystallinen Scbiefer .... infolge

der allgemeinen dynamiscben gebirgsbildenden Prozesse auf

nassem Wege umkrystallisierte Sedimente seien" (Zeitscbr. d.

Deutscb. Geol. Ges. 19, S. 699, 1867), und batte spater die

Wirkung dieser Prozesse auf Eruptiygesteine studiert; Rosen-
BUSCH suchte 1889 das Wesen der krystallinen Scbiefer in

ibrer Struktur zu erfassen. Im Gegensatz zu den cbemiscben
oder stocbiologiscben Strukturformen der Eruptiy-

gesteine stellte er fur die krystallinen Scbiefer eine wesent-

licb mecbaniscbe Anordnung fest: „Bei aller kaleidoskopi-

scben Buntbeit der Yerbaltnisse im einzelnen ist es ein immer
wiederkebrendes und in der mannigfaltigsten Weise Ausdruck
findendes Moment, daB sicb eine bestimmte Sequenz in der

Mineralbildung nicbt erkennen laflt. Jeder Gemengteil ist

gegen jeden andern so begrenzt, daB seine Form anscbeinend

bald durch die des andern bedingt ist. bald aber die jenes
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bedingt. Nicht chemische Gesetze driicken sich aus in der

gegenseitigen Verwachsung, sondern fast durchweg mecha-
nische. (Neues Jahrbuch 1889, II, S. 90). Die Umkrystal-

lisation, die bis zur Verdrangung klastischer Phanomene die

Struktur beherrschen kann, Yergleicht er mit der entsprechen-

den Erscheinung kontaktmetamorpher Gebilde: „Man kann es

hier als das beherrschende Moment hinstellen, daB die kry-

stalline Entwicklung sich im starren oder doch nahezu starren,

jedenfalls nicht im fliissigen Aggregatzustand yollzogen haben

muB. Das ergibt sich schon daraus, daB jeder Gemengteil

jeden andern seiner Form nach bedingt. Eine deutliche

Reihenfolge in der Bildung der einzelnen Komponenten feblt

auch hier fast durchweg oder ist doch auf sparliche, mehr
akzessorische Komponenten beschrankt" (S. 91).

Eine anschlieBende Untersuchung liber den stofflichen

Bestand des Grundgebirges ergibt als Bestandteile der kry-

stallinen Schiefer des Grundgebirges „Massen, deren Abstam-

mung yon Tonschiefern, Grauwacken, Konglomeraten, Carbonat-

gesteinen, Tiefengesteinen, ErguBgesteinen und ihren Tuffen

wir z. T. mit aller wiinschenswerten Sicherheit, z. T. mit

groBerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit dartun konnen..

Denken wir uns daher das Grundgebirge einen Augenblick

seines schiefrigen Gefuges entkleidet und rekonstruieren wir

aus der heutigen metamorphen Fazies den urspriinglichen Be-

stand, dann haben wir — yon der altesten Erstarrungskruste

abgesehen — das Bild einer normalen geologischen For-

mationsreihe" (S. 96). Die einzige bei dieser Betrachtung

auffallende Abweichung, die Seltenheit der Kalke und der

aus ihnen entstehenden Kalksilikatgesteine, fiihrt ROSENBUSCH
auf die sparliche Entwicklung des organischen Lebens in der

Zeit der Bildung der altesten Sedimente zuriick.

Nachdem ROSENBUSCH 1890 Yersucht hatte, „die Gesetz-

maBigkeiten im chemischen Bestande der Eruptivmassen zu

formulieren" (vgl. oben S. 143 ff.), wendete er im folgenden Jahre

diese Erfahrungen auf die krystallinen Schiefer an: „Finden

wir in einem krystallinen Schiefer ein solches Mischungs-

Yerhaltnis der chemischen Bestandteile, wie es bei keinem

EruptiYgestein Yorkommt, so wird man schlieBen diirfen, daB

derselbe nicht durch irgendwelche Dynamometamorphose aus

einem EruptiYgestein entstanden sein kann. — Ist dagegen

die chemische Mischung in einem krystallinen Schiefer die

gleiche wie in einem bestimmten Eruptivgestein, so wird man
zugeben miissen, daB erster durch Dynamometamorphose aus

letzterem herYorgegangen sein kann, nicht muB, denn ein
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Tonschiefer kann zweifellos auch die Zusammensetzung eines

Granits haben. Die Entscheidung ist dann durch die Struktur

bzw. die Stratigraphie zu suchen." (Min.-Petr. Mitt. 12, S. 51,

52, 1891).

Diese Auffassung der krystallinen Schiefer kommt im
System zum Ausdruck durch die Einteilung in Orthogneise
und Paragneise, Orthoamphibolite, Paraamphibolite usw., wie

sie ROSENBQSCH in den „Elementen", zum ersten Male 1898,
durchfiihrte ; ein Beispiel, wie man in Sonderfallen den Ur-

sprung vollig umgewandelter Glieder der krystallinen Schiefer

auf diesem Wege erkennen kann, gab er gleichzeitig in

seiner Abhandlung: „Zur Deutung der Glaukophan-
gesteine" (Sitz.-Ber. d. Kgl. Preufl. Akad. d. Wissenschaften

1898, S. 706 if.). In den spateren Auflagen der „Elemente"
ward besonders auch das Vorkommen von Orthoalkalign eisen
neben den vorwiegenden Aquivalenten der Kalk-Alkali-
reihe in der Fazies der krystallinen Schiefer betont.

Den Vorstellungen RoSENBUSCHs vom Wesen der
krystallinen Schiefer liegen zwei Yoraussetzungen zu-

grunde, die er 1891 klar ausgesprochen hat, „1. dafi die

krystallinen Schiefergesteine Iiberhaupt dynamometamorphe
Massen sind; 2. daB die Dynamometamorphose den chemischen

Charakter der ihr unterliegenden Gesteine nicht wesentlich

andert" (S. 52). Dieser Anschauung entspricht seine Definiton:

„Die krystallinen Schiefer sind unter wesentlicher
Mitwirkung geo-dynamischer Phanomene zu geologi-
scher Umgestaltung gelangte Erupti vgesteine oder
Sedimente" (Elemente, 3. Aufl., S. 575, 1910).

Der Unterschied dieser Lehre gegeniiber einer Auffassung,

die in vielen „Gneisen" (natiirlich nicht in alien) primare,
unveranderte Erup tiv ge stein e erblickt, ist grundsatzlich

nicht so groB, wie es zunachst den Anschein hat. Schon in

der zweiten Aufiage seiner Physiographic (1887) unterscheidet

ROSENBUSCH bei den Tiefengesteinen eine durch Stromungen

im Magma hervorgerufene „deutliche Parallelstruktur, welche

den Graniten einen gneisartigen Habitus aufdriickt" (S. 41),

von der durch den Gebirgsdruck hervorgerufenen metamorphen
Parallelstruktur (vgl. auch a. a. 0. S. 72 usw.); er kennt in fluidal

struierten Tiefengesteinen Protoklase und fiihrt eine durch-

greifende Parallel anordnung der Feldspate in Tiefengesteins-

korpern auf den Druck des nachsinkenden Hangenden zuriick

(Elemente, 3. Aufl., S. 65). An einer anderen Stelle in deni-

selben Werke betont er ausdriicklich, „dafi man heute —
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infolge des Nachweises der allgemeinen Verbreitung von

Parallelstruktur in Tiefengesteinen — vorsichtiger in der

Erteilung des Attributs: krystalliner Schiefer ist als friiher.

Hatte man die kanadischen Elaolithsyenite von Dungannon
yor Yier Jahrzehnten entdeckt, so wiirde man sie ebenso

den krystallinen Schiefern zugerechnet haben, wie man
das bis vor wenigen Jahrzehnten mit den kanadischen

Anorthositen und mit den Graniten des Laurentian getan

hat. Und tatsachlich hangt die Berechtigung dieser Be-

zeichnung im Grunde nur von der Definition ab, die man
dem Worte krystalliner Schiefer gibt, sowie von der Auf-

fassung, die man sich liber den Aggregatzustand eines Ge-

steins in demjenigen Abschnitt seiner Geschichte macht, in

welchem ihm die Struktur der krystallinen Schiefer auf-

gepragt wurde" (S. 578). Eine Meinungsverschiedenheit ist somit

stets auf den gerade vorliegenden Fall beschrankt; man kann

verschiedener Ansicht sein, welche Erscheinungen man noch

auf Protoklase zuriickfuhren, welche „Gneise" man als primar

oder metamorph ansprechen mufl — soweit derartige Gesteine

als primar erkannt werden, sind sie eben Eruptiva, die in

krystalline Schiefer eingedrungen sind.

Zur Frage, ob die Dynamometamorphose die
chemische Zusammensetz ling der von ihr ergriffenen Ge-

steine verandern kann, sind schon zeitig (1889) Arbeiten

aus der Schule RoSENBUSCHs mit seiner Zustimmung ver-

offentlicht, die fur die Moglichkeit (nicht die Notwendig-

keit) solcher stofflichen Veranderungen eintreten, und wenig

spater (1894) wurde auf der von RoSENBUSCH gegebenen

Grundlage ausgefiihrt, dai3 der Druck der iiberlagernden

Massen auf die tieferen Teile die gleiche Wirkung ausiiben

miisse wie der durch gebirgsbildende Vorgange erzeugte

Druck, der Begriff der Dynamometamorphose im weiteren Sinne

mithin in Dislokationsmetamorphose und Belastungs-
metamorphose zerlegt. SchieBlich ist auch die Lehre von

den Tiefenstufen eine Fortbildung und nicht eine Wider-

legung der Grundanschauungen RoSENBUSCHs, zu denen nur die

Erklarung der krystallinen Schiefer durch Injektion in einem

grundsatzlichen Widerspruch steht. Aber selbst wenn man
sich auf den Standpunkt der franzosischen oder der finn-

landischen Petrographie stellt, wird man immer zugeben

mussen, daB vielfach Metamorphose (im weiteren Sinne, aber

auf LOSSEN - RoSENBUSCHscher Grundlage) die einzige Er-

klarungsmoglichkeit bietet und in anderen Fallen wenigstens

bestimmend mitwirkt.
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Das Bild von RoSENBUSCHs Bedeutung fur die Entwick-

lung der Petrographie wiirde unvollstandig sein, wollte man
nicht auch seiner Lehrtatigkeit gedenken. Gelernt haben

alle gleichzeitigen Petrographen von ihm, mochten sie seinen

Anschauungen zustimmen, auf ihnen weiterbauen, sie abandern

oder sie bekampfen — hier soli aber nur von seiner Schule

die Rede sein.

ROSENBUSCH war das Vorbild eines Lehrers. Sein Vor-

trag war, nicht trotz seiner kunstlerisch vollendeten Beherr-

schung der deutschen Sprache, sondern gerade wegen dieser

seltenen Fahigkeit, einfach und schlicht; sein Vortrag fesselte

nicht nur, er regte die Horer zu eifrigster Mitarbeit an. Wer
das Gliick hatte, ihn in der Zeit seiner hochsten Fruchtbar-

keit zu horen, als in wenigen Jahren seine Hauptwerke ent-

standen, die zweite Auflage der Physiographie der massigen

Gesteine, die Lehre von den Ganggesteinen, die anschlieBende

Theorie zur chemischen Auffassung der Eruptivgesteine und
die grundlegenden Abhandlungen iiber die krystallinen Schiefer,

denkt noch mit Begeisterung an die Vorlesungen, in denen

wir seine Gedanken scheinbar selbstandig dachten, bevor er

sie aussprach; — so unvergleichlich verstand er es, ledig-

lich durch "Anordnung der Tatsachen und durch ihre be-

weisende Kraft die Horer auf den von ihm eingeschlagenen

Weg zu zwiugen. Nach den Vorlesungen blieben wir in

solchen Zeiten noch zusammen, ROSENBUSCH setzte sich

zu uns und lief) uns Einblick tun in seine Gedanken-

werkstatt; in Rede und Gegenrede kamen die Ansichten

zutage, und nie trat uns die Autoritat des Meisters entgegen.

Irrten wir — und dies gilt nicht nur fur jene Gesprache,

sondern fur den gesamten Unterricht im Institut — , so wufite

uns ROSENBUSCH stets in der Art des SOKRATES zum Er-

kennen des Fehlers und zur Wahl des richtigen Weges
zu helfen

;
gelangten wir zu anderen SchluBfolgerungen, so

versuchte er nie, uns seine Uberzeugung aufzudrangen, und

manche Arbeit ist mit seiner Genehmigung aus seinem Institut

hervorgegangen, die mit Anschauungen, die er vertrat, nicht

iiberall iibereinstimmt. Als Entgelt verlangte er nur eins von

seinen Schiilern, zuverlassige Beobachtung und eisernen Fleifi,

einen FleiB, der sich auch auf Darstellung und Form erstrecken

sollte. Und wenn einer, so durfte er in dieser Hinsicht hohe

Anforderungen stellen, ging er doch mit leuchtendem Beispiel

voran; auch in den Zeiten, in denen die hochsten Fragen

unserer Wissenschaft ihn beschaftigten, war ihm keine Miihe,

kein Opfer an Zeit zu groB, um einen Gemengteil in einem
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Schliff sicher zu bestimmen, und einem Schiiler gab er auf

die Klage, daB er einen Abschnitt sechsmal umgearbeitet habe

und auch jetzt noch nicht zufrieden sei, die schlichte Ant-

wort: ich habe gestern Nacht die elfte Umarbeitung eines

Aufsatzes vollendet und beginne heute abend die zwolfte.

Auch indirekt forderte seine Bedeutung die Schiiler, die sich

ihm angeschlossen hatten; zu ihm kamen, oft fur mehrere

Semester, erprobte Forscher aus alien Teilen der Erde, sie saBen

neben dem jungen Studenten, der im Institut und auBerhalb

in vertrautem Yerkehr yon den erfahrenen Mannern lernte und
yielfache Anregungen erfuhr. So sind jedem yon uns die

Heidelberger Lehrjahre durch ihn ein bleibender Gewinn fiir

•das Leben geworden, und wie ein unsichtbares Band verbindet

noch heute bewundernde Verehrung fiir den Meister alle, die

das Gliick haben, ihn ihren Lehrer nennen zu diirfen.

So bedeutungsvoll, oft entscheidend die Lebensschick-
sale fiir das Werk des Dichters und des Kiinstlers sind, so

wenig spielen sie fiir das Wesentliche in der Wirksamkeit

des Forschers eirie erhebliche Rolle. Dies gilt auch fiir Geo-

logen und Petrographen, obwohl ihr Arbeitsgebiet bis zu einem

.gewissen Grade yon dem Aufenthaltsort beeinflufit wird;

ROSENBUSCH hatte den gleichen EinfluB auf die Entwicklung

der Petrographie geiibt, auch wenn er an anderen Universitaten

gelebt und gearbeitet hatte. Anders yerhalt es sich mit dem
Charakter: „Auch in den Wissenschaften ist alles ethisch,

die Behandlung hangt vom Charakter ab" (GOETHE: Tage-

biicher, Einzeichnung vom 15. Februar 1831) — trotzdem tritt

ganz allgemein das Innenleben des Forschers in den Ergeb-
nissen der Forschung bis auf Spuren zuriick, und nur die

Gemiitsart macht sich bisweilen bemerkbar. Bei ROSENBUSCH
yerschwindet die Person hinter dem Werk; so scharf umrissen

der Charakterkopf des Forschers in alien seinen Werken
heraustritt, so yvenig erfahren wir aus diesen unmittelbar

yon dem Menschen, so wenig sollen wir nach seinem Wunsche
yon ihm erfahren. Sogar das Temperament, das in den friiheren

Arbeiten sich bisweilen fiihlbar macht, hat er in seinen Haupt-

werken mit yoller Absicht zuriickgedrangt — nur in den hoch-

bedeutsamen Vorworten und in gelegentlich eingestreuten Be-

merkungen allgemeineren Inhalts tritt hin und wieder person-

liches Empfinden deutlicher hervor.

Um so wichtiger ist der ganze Geist, der aus seinen

Werken spricht, das yoraussetzungslose Streben nach Erkenntnis,
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die Bereitwilligkeit, einen Gedanken, der sich nicht bewahrt

hat, aufzugeben, die Yorsicht in der Durchfiihrung neuer Ideen,

die Dankbarkeit und Anerkennuug fiir Yorganger und Mit-

strebende, das Freisein von Eitelkeit, Eigenschaften, die natiir-

lich das Wissen yon dem eigenen Wert, mannhaftes Yertreten

der eigenen Uberzeugung, Kampf urn das Recht und scharfen

Angriff auf Anschauungen, die er als irrig erkannte hatte,

nicht ausschlieJ3en, sondern bedingen. Wichtig fiir die Be-

urteilung der Personlichkeit ist ferner die Freundschaft, die er

durch ein langes Leben treu bewahrt hat, und an deren Er-

widerung er sich freuen durfte; auch an die bewundernde
Liebe seiner Schiiler, die ihm iiber das Grab folgt, darf in

diesem Zusammenhange erinnert werden.

AuBerlich verlief sein Leben nach dem etwas unruhigen

Beginn, der den friih des Yaters beraubten Gottinger Studenten

der klassischen Philologie und Theologie zwang, seine Studien

aus Mangel an Mitteln yorzeitig abzubrechen, ihn als Haus-

lehrer nach Brasilien fiihrte und spater den reifen Mann als

Begleiter seiner Schiiler nach Heidelberg und zu BuNSEN brachte,

ruhig in den an deutschen Hochschulen dem erfolgreichen Ge-

'.ehrten eroffheten Bahnen. Sein Lebensgliick fand er im innigen

Zusammenleben mit seiner hochsinnigen Gattin in dem von ihm
erbauten und nach seiner Yaterstadt Einbeck benannten Heim,

in dessen von ihm selbst sorgfaltig gepflegten Garten er Ruhe
und Erholung suchte; tiefes Leid erfuhr er durch den Tod
des einzigen Kindes, eines hoffnungsvollen Sohnes. Aber
er trieb, wie er es viele Jahre spater in die Form eines

Rates kleidete, „keinen Kultus mit seinem Schmerz" — wenn
auch die Wunde, die der Mensch empfangen hatte, nur aufier-

lich vernarbte, als Forscher besiegte er das Ungliick; gerade

auf die Zeit der Trauer folgte die reichste Entfaltung seiner

Geisteskrafte. Ein Uberwinder durfte er, um ein "Wort GOETHEs
anzuwenden, das hochste Gliick der Erdenkinder, die Person-

lichkeit, sein eigen nennen; die zielbewuiHe Entwicklung dieser

Personlichkeit bis zur grofiten ihm erreichbaren Hohe macht

gleichzeitig sein Leben und sein Werk zum Beleg fiir ein

anderes Wort GOETHEs, mit dessen Weltanschauung, wie sie

sich in den Werken aus der Epoche seiner Vollendung spiegelt,

er vieles gemein hatte: „Es ist in der Geognosie dem
menschlichen Geiste eine herrliche Pflegerin fortbildender An-
schauung eroffnet, die sich bei manchen wahrhaft berufenen

Beobachtern zu einer wundersamen Hohe steigert und sie in

dem naturgemafiesten Sinne fernsehend macht".

Fernsehend und stets ein Freund philosophisch-historischer
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Betracbtung, der er sich in seinen letzten Lebensjahren aus-

scblieBlich widmete, wuBte er, daB es in keiner Wissenschaft

einen AbschluB gibt; in seinem letzten Werke, der neu be-

arbeiteten Auflage seiner „Elemente" von 1910, beabsicbtigte

er, wie er es in der Einleitung selbst sagt, „ein getreues Bild

von dem gegenwartigen Stande der Gesteinslebre und damit

den Hinweis auf die Wege zu den nacbsten neuen ZieJen zu

geben". So konnte er sich auch an der jiingsten Entwicklung

der Petrograpbie, die sie unter dem EinfluB der physikalischen

Chemie nimmt, erfreuen, obne etwa von dem scbmerzlicben

Gefiihle des Veraltens gedriickt zu sein; selbst bei strengster

PriifuDg muflte er anerkennen, daB jede weitere Entwicklung

auf seinem Lebenswerk berubt und jetzt von der Hohe aus,

zu der er die Wege gebabnt bat, auf neu erscblossenen Pfaden

zu dem am letzten Ende unerreicbbaren Ziele weiterfiihrt.

Und wie sein Werk, so wird seine Personlicbkeit unvergessen

bleiben ; fur ibn gilt das Wort des Tacitus, der Priifstein fur

diejenigen, die wirklicb groB sind und es nicbt nur eine Zeit lang

scbeinen: qaidquid amavimus, quidquid mirati sumus, manet
mansurumque est in animis hominum, in aeternitate temporum,

fama rerum; nam multos veterum velut inglorios et ignobilis

oblivio obruit: hie posteritati narratus et traditus superstes erit,

Zusammenstellung der Werke von H. ROSENBUSCH.
Der Nephelinit von Katzenbuckel. Inaug.-Diss. 1869. Freiburg i. B.
Mineralogische und geognostische Notizen vod einer Reise nach Siid-

Brasilien. 1870. Freiburg i. B.
Mikrochemische Yersuche an Diinnschliffen. Neues Jahrb. f. Min. 1871

r

S. 914 ff.

Uber einige vulkanische Gesteine von Java. Ber. iiber d. Verhandl. d»

naturf. Ges. zu Freiburg i. B. 1872 ^ VI, S. 77ff.

Petrographische Studien an den Gesteinen des Kaiserstuhls. Neues
Jahrb. f. Mb. 1872, S. 35ff. u. S. 135ff.

Der Hydrotachylyt vom RoBberge. Neues Jahrb. I. Min. 1872, S. 614 ff.

Mikroskopische Physiographie der petrographiseh wichtigen Mineralien.

Stuttgart 1873.

Uber die Kontaktzone vonBarr-Andlau. Neues Jahrb. f. Min. 1875, S.849ff.

Ein neues Mikroskop fur mineralogische und petrographische Unter-

suchungen. Neues Jahrb. f. Min. 1876, S. 504ff.

Einige Mitteilungen iiber Zusammensetzung und Struktur granitischer

Gesteine. Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. XXVIII, S. 369 ff., 1876.

Die Steiger Schiefer und ihre Kontaktzone an den Granititen von Barr-

Andlau und Hohwald. Abhandl. z. Geol. Spezialkarte von ElsaB-

Lothringen, Bd. I, Heft 2, Strafiburg 1877.

J
) Die Jahreszahl 1873 in dem Literaturnachweis der beiden

ersten Auflagen der Physiographie der petrographisch wichtigen Mine-

ralien — die spateren enthalten keinen derartigen Nachweis — ist auf

einen Druckfehler zuruckzufiihren.
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Mikroskopische Physiographie der massigen Gesteine. Stuttgart 1877.
Glimmertrachyt vom Monte Catini. Neues Jahrb. f. Min. 1880, II,

S. 206 ff.

Sulla presenza dello zirkone nelle roccie. Atti della R. Accad. delle

Scienze. Torino XVI, 1881.

Die Gesteinsarten tod Ekersund. Nyt Magazin for Naturvid. Christiania

XXVII, 4, 1882.

Lber das Wesen der kornigen und porphyrischen Struktur bei Massen-
gesteinen. Neues Jahrb. f. Min. 1882, II, S. Iff.

tiber den Sagvandit. Tromso Museums Aarshefter VI, 1883. Neues
Jahrb. f. Min. 1884, I, S. 195 ff.

Mikroskopische Physiographie der petrographisch wichtigen Mineralien.

2. Aufl. Stuttgart 1885.

Ein Beitrag zur Morphologie des Leuzits. Neues Jahrb. f. Min. 1885,
II, S. 59 ff.

Mikroskopische Physiographie der massigen Gesteine. 2. Aufl. Stutt-

gart 1887.

Hulfstabellen zur mikroskopischen Mineralbestimmung in Gesteinen.
Stuttgart 1888.

Zur Auffassung des Grundgebirges. Neues Jahrb. f Min. 1889, II,

S. 81 ff.

tiber die chemischen Beziehungen derEruptivgesteine. Min.-Petr. Mitt. XI,
S. 144 ff. u. 438, 1890.

tiber Monchiquit, ein camptonitisches Ganggestein aus der Gefolgschaft

der Elaolithsyenite (zusammen mit M. Hunter). Min.-Petr.
Mitt. XI, S. 445 ff., 1890.

Zur Auffassung der chemischen Natur des Grundgebirges. Min.-Petr.
Mitt. XII, S

?
49ff., 1891.

tiber Struktur und Klassifikation der Erupti ^gesteine. Min.-Petr.

Mitt. XII, S. 351 ff., 1891.

Mikroskopische Physiographie der petrographisch wichtigen Mineralien.

3. Aufl. Stuttgart 1892.

Mikroskopische Physiographie der massigen Gesteine. 3. Aufl. Stutt-

gart 1896.

Elemente der Gesteinslehre. Stuttgart 1898.

Zur Deutung der Glaukophangesteine. Sitz.-Ber. d. Kgl. PreuB. Akad.
d. Wissenschaften 1898, S. 706 ff.

Krystallographische Untersuchung der Stickstoffmetalle. (Enthalten in:

Curtius und Rissoni, neue Untersuchungen iiber den Stickstoff-

wasserstoff N3 H.) Journ. f. prakt. Chemie 58, S. 261, 1898.

Studien im Gneisgebirge des Schwarzwaldes: Einleitendes; I. Kohlen-
stoffiihrende Gneisgesteine des Schwarzwaldes. Mitt. d. GroBherzogl.

Bad. Geol. Landesanst. IV, S. 9ff, 1899.

Uber Euktolith, ein neues Glied der theralitbischen Effusivmagmen.
Sitz.-Ber. d. Kgl. PreuB. Akad. d. Wissensch. 1899, S. HOff.

Aus der Geologie von Heidelberg. Akadem. Rede. Heidelberg 1901.

Elemente der Gesteinslehre. 2. Aufl. Stuttgart 1901.

Studien im Gneisgebirge des Schwarzwaldes: II. Die Kalksilikatfelse

im Rench- und Kinzigitgneis. 1. Die Paraaugitgneise, 2. die

Paraamphibolgneise. Mitt. d. GroBherzogl. Bad. Geol. Landesanst. IV,

S. 369ff, 1901.

Mikroskopische Physiographie der petrographisch wichtigen Mineralien.

Erste Hillfte : Allgeineiner Teil. 4., vollig umgestaltete Auflage
von E. A. Wulfing. Stuttgart 1904.
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Mikroskopische Physiographie der petrographisch wichtigen Mineralien.

Zweite Halfte: Spezieller Teil. 4. Aufl. Stuttgart 1905 (enthalt

eine Neubearbeitung der „Hulfstabellen zur mikroskopischen
Mineralbestimmung'', die auch fur sich erschienen ist).

Studien im Gneisgebirge des Schwarzwaldes: II, 3. Die Kalksilikat-

felse von der Fehren bei Neustadt i. Schw. Mitt. d. GroBherzogl,
Bad. Geol. Landesanst. V, S. 43 ff., 1905.

.Mikroskopische Physiographie der massigen Gesteine. Erste Halfte:

Tiefen gesteine, Ganggesteine. 4. Aufl. Stuttgart 1907.
Mikroskopische Physiographie der massigen Gesteine. Zweite Halfte:

ErguBgesteine. 4. Aufl. Stuttgart 1908.

Elemente der Gesteinslehre. 3. Aufl. Stuttgart 1910.

Darauf machen die Herren E. HARBORT und A. MEST-
WERDT vorlaufige Mitteilungen liber das geologische

Profil des Mittelland-Kanals.

Im Auftrage der Koniglichen PreuBischen Geologischen

Landesanstalt haben wir in den letzten Jahren die Aufschliisse

untersucht, die beim Bau des amtlich sogenannten Ems-Weser-
Kanals geschaffen worden sind. Richtiger ware es, Tom Ems-
Leine-Kanal zu sprechen, da der Kanal, von Misburg bei

Hannover ausgehend, Leine, Weser und Ems miteinander ver-

bindet. Es ist bekannt, dafi diese Kanalstrecke vorlaufig nur

einen Torso des urspriinglich geplanten Mittelland-Kanals

bildet, der Ems und Elbe und damit die FluBsysteme im
Westen Deutschlands mit denen im Osten des Reiches ver-

binden sollte. Da aber der Kanal voraussichtlich doch iiber

kurz oder lang zum Mittelland-Kanal ausgebaut werden wird,

wollen wir der Kurze balber schon jetzt vom Mittelland-

Kanal sprechen.

Der Mittelland-Kanal wird nach seiner Vollendung von

Bevergern bis Hannover in dem nordlich vom Wesergebirge
T

den Buckebergen und dem Deister sich ausdehnenden Flach-

landsgebiete eingeschnitten sein (vgl. Fig. l). Es ist bekannt,

daB er auf dieser ganzen Strecke keinerlei wesentliche Hohen-

unterschiede zu iiberwinden hat und daher ohne jede Schleusen

gebaut werden konnte. Das Westende des Kanals leitet mit einer

Sperrtoranlage in den Dortmund-Ems-Kanal iiber. Ein mehrere

Kilometer langer Damm mit einer architektonisch imponierenden

Briicke iiber die Weser tragt das Kanalbett iiber das tiefer

eingeschnittene Wesertal hinweg. Nordlich von Minden ver-

mittelt eine Schleusenanlage den Abstieg vom Kanal in die

Weser. Ebenso wird bei Hannover durch eine Schleuse der

Abstieg zur Leine bewirkt, durch eine dritte Schleuse bei

Dimmer aber der Anstieg auf das Plateau von Linden bei

11
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Hannover, in dem der Hafen fur die Industriestadt Linden

angelegt werden wird. Ein Zweigkanal fiihrt von Bramsche
im Hasetal mit zwei Schleusen aufwarts nach Osnabriick, andere

Abzweigungen sind noch nach Peine und Hildesheim geplant.

Der Kanal selbst hat bei normalem Wasserstand eine

Breite von etwa 25 m und eine groBte Tiefe von 2,50 m.

Da der Kanal auf groBe Strecken hin innerhalb aufgeschutteter

Damme verlauft, vielfach aber auch in sandigen, durchlassigen

diluvialen Ablagerungen eingeschnitten ist, so waren umfang-

reiche Dichtungsarbeiten notwendig. Es hat sich gezeigt, daB

als bestes Dichtungsmaterial der Geschiebelehm verwendet

werden konnte, da er bei seinem Gehalt an grobsandigen

Komponenten eine groBere Standfestigkeit an den inneren Wan-
dungen des Kanalschlauches besitzt, wahrend fettere Tone der

Kreide oder gar der LoBlehm leicht aufweichen und nach der

Kanalachse hin flieBen. Durch zufallige Yermengung von fetteren

Tonen der Kreide usw. mit Sand und Kies wurde vielerorts

gewissermaBen ein kunstlicher Geschiebelehm geschaffen.

Auf groBe Strecken verlauft der Kanal im Gebiet des

Grundwasserhorizontes, so daB von hier aus eine teilweise

natiirliche Speisung des Kanals erfolgt. Im iibrigen war ur-

sprunglich fur die Speisung des Kanals geplant, in der Gegend
von Rinteln das Wesergebirge mit einem Tunnel zu durch-

stechen und von der Weser aus einen „Zubringer-Kanal" mit

naturlichem Gefalle in den Mittelland-Kanal einzufiihren. Dieser

Plan wurde dann spater leider wieder aufgegeben und ein

anderes Projekt zur Speisung des Kanales verwirklicht. Durch

die Anlage eines Stauwehres bei Dorverden auf dem halben

Wege zwischen Nienburg und Verden war namlich seinerzeit

die Moglichkeit gegeben, im Interesse der umliegenden Kreise

die Anlage eines elektrischen Kraftwerkes zu bauen. Um nun

aber andererseits den Bau eines solchen Kraftwerkes rentabel

zu gestalten, muBte die Abnahme moglichst groBer Strommengen
gewahrleistet werden. Hauptsachlich wohl aus diesem Grunde

wurde dann der Zuleiter-Kanal aufgegeben, so daB nunmehr ein

Pumpwerk bei Minden das Wasser aus der Weser zur Speisung

des Kanals pumpen und um etwa 10 m heben wird. Die

elektrische Energie wird von Dorverden durch Uberlandkabel

bis nach Minden geleitet. Der nicht ausgefiihrte Durchstich

durch das Wesergebirge hat somit leider das erhoffte geologische

Profil durch das Wesergebirge nicht gebracht , andererseits

aber diirfte es noch sehr zweifelhaft sein, ob die Ausfiihrung

des zweiten Projektes vom volkswirtschaftlichen Standpunkt

aus die gliicklichere zu nennen ist, denn die TJnterhaltung der
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Maschin en und Pumpenanlagen wird eine dauernd kostspielige

sein, wahrend die Anlage des Zubringer-Kanals eine einnialige

Ausgabe gewesen ware, und die Stromabnehmer fur die TJber-

landzentrale bei Dorverden wurden sich in kurzer Zeit auch

sehr bald sonst gefunden haben, zumal das Heidegebiet durch

Anlage von Kalischachten und alien moglichen Arbeiten zur

inneren Kolonisation von Jahr zu Jahr welter erschlossen wird

und dauernd von neuem groBe Energiemengen gebraucht.

Die ersten Aufschliisse im Zuge des Mittelland-Kanals

wurden durch eine Anzahl von flacheren Bohrungen bis zu 30 m
Tiefe geschaffen, durch die nicht nur ein zusammenhangendes
Bodenprofil gewonnen, sondern auch die Grundwasserverhalt-

nisse geklart wurden. Die nachsten Aufschliisse brachten die

zahlreichen Baugruben fiir die Widerlager der Briickenpfeiler.

Alsdann wurde mit dem Aushub des eigentlichen Kanalbettes

begonnen. Die Tatigkeit der Bagger verwischte aber die

Grenzen der einzelnen Bodenschichten vielfach derart, daB die

Machtigkeit der verschiedenen Ablagerungen am besten aus

den vor dem Kanalbau gewonnenen Bohrprofilen und den

ersten Baugruben selbst abgelesen wurde, wahrend ihre petro-

graphische Beschaffenheit und ihre Fossilfuhrung nimmehr
in ausgiebigster Weise untersucht werden konnten.

Der normale Wasserspiegel im Kanal wird 49,80 m iiber

N. N., der angespannte bis 50,30 m iiber N.N. stehen. Aus der

Tatsache, daB der Mittelland-Kanal von Hannover bis Bevergern

auf eine Lange von etwa 150 km ohne Schleusen gefiihrt ist
r

geht schon hervor, daB das Gebiet, welches er durchflieBt
r

eine groBe Ebene sein muB. In der Tat ist denn auch der

Nordseite der Mittelgebirge auf dieser Strecke eine bis 2 Meilen

breite Ebene vorgelagert, die sich in Hohenlagen zwischen

51 und 58 m iiber N.N. bewegt. Auf dieses in seiner

morphologischen Eigenart so einheitliche Gebilde werden

wir spater zuriickkommen. Dementsprechend sind die Ein-

schnitte des Kanals in dieser Ebene nur durchschnittlich

1—8 m tief, nur an wenigen Stellen, wo der festere Gebirgs-

untergrund in Kuppen emporragt, finden sich einzelne tiefere

Einschnitte, wie der etwa 17 m tiefe Einschnitt in der Kreide

bei Niederwohren. Da, wo die Eliisse mit ihren tieferen Tal-

flachen in diese Ebene bis zu 40 m iiber N. N. einschneiden,

wird der Kanal in einem aufgeschiitteten Bett gefiihrt. Wir
wollen uns in diesen vorlauBgen Mitteilungen darauf beschranken,

nur einzelne Schnitte aus dem Gesamtprofil herauszugreifen

und einige Betrachtungen allgemeineren Inhaltes, insbesondere-

iiber die Gliederung des Diluviums, daran zu kniipfen.
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A. Ostlicher Abschnitt: Strecke Misburg bei Hannover
bis Osterhahlen bei Minden.

(Untersucht von E. HARBORT.)

a) Vordiluviale Schichten.

Vordiluviale Schichten treten auf dieser Strecke nur ganz

vereinzelt direkt zutage, dagegen sind sie, iiberkleidet von

einer diinnen Schicht diluvial er Ablagerungen, oft kilometer-

weit im Kanalbett angeschnitten worden. Betrachten wir diese

Aufsehliisse, yon Osten nach Westen gehend, so finden wir

zunachst zwischen den Stationen 172,5 und 173 nordlich der

Hannoverschen Zementfabrik Misburg (15)
1

) Planerkalke der

Oberen Kreide in flacher Lagerung unter einer diinnen, 1— 3 dm
machtigen humosen Rinde an die Tagesoberflacbe treten. Im
alten Gehege der Koniglicben Forst Hannover, zwischen Station

170,2— 171, steben unter einer 2— 6 m macbtigen diluvialen

Sanddecke tonige Mergel des Unteren und Mittleren Gaults

an (14). Von bier ab sind in der ganzen Strecke Vabrenwald bis

zur Abzweigungsstelle des Lindener Zweigkanals bei Lobnde
zurzeit nur diiuviale Scbicbten erschlossen. Westlicb von

Limmer bat der nach Linden fuhrende Zweigkanal zwischen

Limmer und den Asphaltgruben von Limmer in den Stationen

37,5 bis 40,2 Schichten des Weifien Juras, und zwar

Kimmeridge und Schichten des Korallenooliths, die unter etwa
60° einfallen, angeschnitten. Unter ihnen folgen direkt dunkle

Tone, in deren liegendstem Teil sich einzelne Ammoniten
der Ornatenzone des Braunen Juras Cosmoceras ornatum
v. SCOLOTB. und Perisphinctes sp., fanden. Weiter nach Siiden

verschwinden sie unter diluvialem Geschiebelehm und Geschiebe-

sanden (13). Erst im Lohholz bei Harenberg treten zwischen

den Stationen 31— 55 der Strecke Seelze unter einer bis wenige

Meter machtigen Diluvialdecke graue, fette, kalkhaltige Tone
der Unteren Kreide mit Toneisensteingeoden auf, in deren

bangendem Teil sich zahlreiche wohlerhaltene und zum Teil

noch nicht beschriebene Craspediten und Simbirskiten, in deren

liegenden Schichten sich jedoch vorwiegend Crioceren aus

der Gruppe des Crioceras capricornu A. Roem. fanden,

Formen, die beweisen, daB diese Tone dem Oberen Hauterivien

angehoren (12).

Der nachste AufschluB (ll) in vordiluvialen Ablagerungen

lieet zwischen Dedensen und Wunstorf, wo zwischen den

x
) Die ZifFern beziehen sich auf die entsprechenden Stellen des

tibersichtskartchens Fig. 1 S. 163.
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Station en 50 und 60 der Strecke Wunstorf der Kanal in

einem bis 8 m tiefen Einschnitt Turon- und Obere Cenoman-
planer im Kern der bier von diluvialen Ablagerungen um-
kleideten Bergkuppe angescbnitten bat. Einfallen und Aus-

bildung der Scbicbten stimmen iiberein mit den etwa 3

/4
km

sudlicb davon gelegenen Aufscbliissen der groBen Mergelgruben

bei Holtensen, welcbe von den Wunstorfer Zementwerken aus-

gebeutet werden. Unmittelbar an der Siidaue, zwiscben der

Haster Forst und Koblenfeld, ist in einem Graben am siidlicben

Ufer des Kanals (10) eine kleine Scbolle Mittleren Buntsandsteins

angescbnitten, die im iibrigen in friiberen Jabren schon durcb

eine in unmittelbarer Nabe liegende Kalibobrung bekannt ge-

worden ist. Der Kanal kreuzt bier die bekannte Salzbebungs-

zone, welcbe Yom Kaliwerk Deutscbland iiber die Bentber

Berge, den Tienberg bei Bokelob (Kaliwerk Siegmundshall),.

Kaliwerk Weser bis zum Steinbuder Meer und unter diesem

binweg bis Brokelob, Husum scbon in friiberen Jabren durcb

zablreicbe Bobrungen nachgewiesen worden ist.

Tone des Oberen Hauterivien wurden dann wieder von

geringmacbtigen interglazialen und glazialen Ablagerungen iiber-

deckt sudlicb von Idensen zwiscben den Stationen 70 und
80 der Strecke Sacbsenbagen aufgescblossen (9). Sie lieferten

vor allem zablreicbe Exemplare aus der Formenreibe des

Crioceras capricomu A. Roemer.
Etwa von der Kreuzung des Kanals mit der Cbaussee

Lindborst- Sacbsenbagen ab stebt die Soble des Kanals bis

etwa zur Grenze des Bauamtes Buckeburg, d. b. auf eine Ent-

fernung von ungefabr 13 km in den Scbicbten der Unteren

Kreideformation; der Kanal durcbziebt bier das Innere der sog.

Scbaumburg-Lippescben Kreidemulde (8). Da er etwa in der

Muldenacbse verlauft, so scbneidet er vorwiegend die jiingsten

Scbicbten des Neocoms an, die iiberbaupt in der Scbaumburg-

Lippescben Kreidemulde bis jetzt bekannt geworden sind. Die

von Toneisenstein- Scbicbten durcbzogenen Scbiefertone zeigen

durcbweg ein flacbes Einfallen in der Weise, daB in der

Kanallinie einzelne, flacbe Mulden abwecbseln mit ebenso flacben

Satteln. Etwa in der Hobe von Sacbsenbagen bis Nienbriigge

steben Tone des Oberen Valanginien an. Aucb ostlicb von

Pollbagen fanden sicb nocb Tone des Oberen Valanginien

mit Polyptychites bidichotomus Leym. und Astieria sp. sp.

Auf diese legen sicb dann zwiscben Pollhagen und Nieder-

wohren zunacbst Tone des Unteren Hauterivien mit JBoplites

noricus A. Roem., Hoplites radiatus Brug., Nautilus neoco-

miensis d'Orb. und Meieria omata Phill., auf die dann
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zwischen den Stationen 34— 40 Tone mit zahlreichen

Exemplaren von Crioceras capricornu A.Roem. folgten, auf die

sich endlich als hangendste Schichten Tone mit Crioceras Seeleyi

NeUM. et Uhl. und einer reichen Fauna von Simbirskiten

legen, einer Fauna, die z. T. ganz neue Formenreihen ent-

halt. Ihre Beschreibung soli einer besonderen Bearbeitung

durch Herrn STOLLEY und den Verfasser vorbehalten bleiben.

Diese Simbirskitenfauna bietet darum besonderes palaonto-

logisches Interesse, weil sie in Erganzung zu den von Neu-
MAYER und Uhlig und v. KOENEN aus dem Salzgitterer Eisen-

steinlager beschriebenen Formen neben ausgewachsenen In-

dividuen auch jiingere Altersstadien bzw. Stucke mit jungen

Windungen enthalt, die einen Yergleich mit den aus RuBland

usw. beschriebenen Formenreihen zulassen. Etwa von Station 80
bis Station der Baustrecke Biickeburg sind in der Hohe
von Deinsen, Rusbend, Meinsen und Nordholz wiederum altere

Schichten des Neocoms angeschnitten in der Weise, daB im
westlichen Teil dieser Strecke sich Schichten des Oberen

Hauterivien mit Schichten des Crioceras capricornu A. Roem.
auf solche des Oberen Valanginien zwischen Rusbend und
Nordholz auflegen.

Schichten des Oberen ValanginieD, und zwar auBerordent-

lich versteinerungsarme Tone, in denen sich nur ganz Yer-

einzelte Bruchstiicke Yon Polyptjchiten fanden, neben einzelnen

Belemniten aus der Gruppe des Belemnites jaculum aut. und'

wenigen Zweischalern der Thracia Phillippsii A. ROEMER
wurden in dem Einschnitt des Weser-Abstieg-Kanals, unter-

halb der Weserschleuse, sowie in den Baugruben der Schleuse

selbst und in den zahlreichen Baugruben der Briickenpfeiler

der langen Weserbrucke zutage gefordert (7).

b) Quartare Ab lagerungen.

Uber das Alter und die Gliederung der diluvialen Ab-
lagerungen, welche der Kanalschlauch zwischen Weser und
Leine durchschnitten hat, geben am besten diejenigen Einschnitte

AufschluB, welche in der Nahe des heutigen "Wesertales sowie

des Leinetales liegen, weil hier einerseits die Beziehungen

der verschiedenen Talstufen der diluvialen FluBablagerungen

(Terrassen) untereinander am besten zu studieren waren und
andererseits ihr Verhaltnis zu den glazialen Ablagerungen des

Inlandeises erkannt werden konnte. Wir wollen bei Besprechung

der Aufschliisse im Diluvium von denen an der Weser aus-

gehen (vgl. Profilskizze Nr. 2).
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Hier legen sich zwischen dem Steilrand des Wesertales

bei Minden bis zur Hohe von Osterhahlen, d. h. der Station

der Baustrecke Minden, auf eine Entfernung von 4 km auf

die im tieferenUntergrunde anstebenden Scbiefertone derUnteren
Kreide, die an dem Steilufer der Weser ausstreichen, in einer

Machtigkeit bis zu 13 m fast horizontal geschichtete Sande und
sandstreifige Kiese auf, deren Material ausscblieBlich aus Ge-

rollen einbeimischer Gesteine bestebt, die einst die Weser
bierber gescbafft baben mui3. Es sind vorwiegend Gerolle von
Buntsandstein, Muscbelkalk, Jura, Kreide, Kieselscbiefern,

Porphyren und Graniten des Thiiringer Waldgebietes, in denen

bier, mit Ausnabme von 2 Feuersteinfunden , die allenfalls

nordiscber Herkunft sein konnten, keinerlei nordiscbes Material

sicb findet. Die GroBe der Scbotter scbwankt zwiscben WalnuB-
und FaustgroBe. Seltener sind bis kopfgroBe Gerolle. Diese

FluBschotter, die sicb bier in einer Hobenlage von 45— 58 m
finden, also bis iiber 20 m iiber der heutigen Talsoble der

Weser liegen, sind zweifellos Weserscbotter. Sie konnten

ein Erosionsrelikt der Oberen oder der Mittleren Weserterrasse

0. GRUPEs sein, deren Aufschiittung Grupe 1

) an den Anfang
der ersten bzw. an den Beginn der mittleren Yereisung verlegt.

Auf diese Weserscbotter legt sicb in den Aufschliissen der

Strecke GroB-Hahlen bis zum Weserabstieg ganz gleicbmaBig eine

meist nur 1—3 dm macbtige Steinsoble auf, die fast ausscblieBlicb

aus nordiscbem Material bestebt und stellenweise Blocke von
l

/2
cbm GrSfie fiibrt. Bisweilen wird diese Steinscbicbt etwas

macbtiger, gebt aucb wobl in iebmige, nordiscbe Gescbiebe

fiibrende Sande und an einigen Stellen, besonders zwiscben

Station 11 und 12 der Strecke Minden, in einen typischen

Gescbiebemergel iiber, der sicb bier in Form einer flacben Linse

bis 1,60 m macbtig auf die borizontal liegenden Weserscbotter

auflegt, obne diese selbst im geringsten gestort zu baben. Der
Gescbiebelebm selbst ist in diesem AufscbluB durcbaus typiscb.

Zu unterst grau und nocb kalkbaltig, nacb oben bin sandiger

und gelblicb-braun gefarbt. Scblierige Toneinlagerungen in

dem Gescbiebelebm sowie die den FluBscbottern auflagernden

glazialen gescbiebefiibrenden Sande zeigen indes mancberlei

kleine Faltelungserscbeinungen, die auf Staucbung zuriickzu-

fiibren sind. Direkt unter dem Gescbiebelebm liegt ein 3— 5 cm

l

) 0. Grupe: Die FluBterrassen des Wesergebietes und ihre

Altersbeziehungen zu den Eiszeiten. Diese Zeitschr. 1912, S. 265—298.
0. Grupe: Der geologiscbe Aufbau der Weserlandschaft in der

Gegend von Bodenwerder, Eschershausen, Stadtoldendorf. 6. Jahres-
bericht des Nieders. Geol. Vereins zu Hannover 1913, S. 152 ff.
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machtiger Streifen eines feinsandigen Tones. Die Steinsohle

bzw. die geschiebefiihrenden Sande gehen nach dem Hangenden
zu ailmahlich in einen lehmigen feinen Sand uber, der in der

Nahe der Oberflache immer feiner wird und schliefilich zu einem
tonigen Eeinsand bzw. zu einem geschichteten, loflahnlichen

Material wird, in dem sich zuletzt keinerlei Gesteine und Ge-
rolle mehr finden. Diesen gesamten Schichtenkomplex yon der

Steinsohle bis zur Oberkante der loMhnlichen Ablagerungen
mochte man zunachst als ein einheitliches Gebilde auffassen

T

entstanden in einem gewaltigen Staubecken, in dem anfangs

zahlreiche Eisschollen bzw. Eisberge yon dem nordlich ge-

legenen Eisrande losgelost herumschwammen und beim Auf-

tauen die eingefrorenen Geschiebe, Lehm-, Ton- und Sand-
partien niederfallen lieJ3en, wahrend spater erst die feinere

Triibe sicb als Eeinsand und L6B niederschlug, der dann
nach der Trockenlegung des Beckens yon bier aus zum Teil

auf aolischem Wege umgelagert und auf die sudlich Torgelagerten

Hohenziige des Wesergebirges gewebt worden sein mag.

Aus dem Yereisungsgebiet des norddeutschen Flachlandes

sind vielfacb Profile beschrieben worden, wo in Stausee-, oder

fluviatilen Bildungen diinne linsenartige Geschiebelehm-

yorkommen eingebettet liegen, deren Entstehung icb mir eben-

falls nur durcb Eis drift erklaren kann.

Wenn diese Deutung richtig ist, wiirden die Grundmoranen-

reste gedriftetes Material der letzten (dritten) Vereisung dar-

stellen, deren Inlandeis selbst nach den Untersuchungen yon

STOLLER und anderen Autoren nicht bis zur Gegend der Porta

westfalica gereicht haben soil.

Eine zweite Moglichkeit ware die, dafi in der Steinsohle

und den Geschiebelehmlappen auf den Weserschottern Erosions-

relikte einer alteren Grundmorane, namlich solche der mittleren

Vereisung, Yorliegen. In diesem Fall muBte dann aber die

Erosion der Grundmorane eine flachenhafte Abtragung gewesen

sein, die hier zufallig just an der Grenze yon Grundmorane
gegen altere Weserschotter im allgemeinen Halt gemacht hatte.

Gegen letztere Annahme spricht indes der Umstand, daS

in dem 4 km langen Profil nirgends eine scharfe Grenze

zwischen der glazialen Steinsohle und den sandigen und 16B-

lehmartigen Bildungen im Hangenden beobachtet wurde.

Nehmen wir zunachst einmal an, dafi die Deutung dieser

Schotter als solche der Mittleren Terrasse richtig sei, da sie

sowohl ihrer Hohenlage als auch ihrer petrographischen Zu-

sammensetzung nach dazu gehoren konnten. Alsdann wiirden

die Grundmoranenreste auf derselben sowohl solche der 2. Ver-
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eisung sein konnen als auch gedriftetes Material aus der letzten

Eiszeit. Indes verhehlen wir uns nicht, dai3 die Weserschotter

der Terrasse ev. auch noch altere Ablagerungen, d. h. mog-

licherweise Erosionsreste der altesten Terrasse, der Oberen

Terrasse Grupes, aus der ersten Glazialzeit sein konnten, oder

zum Teil wenigstens noch altere, d. h. praglaziale Schotter, weil

die Hohenlage der Schotter als Erosionsreste einer Terrasse

an sich fur das Alter dieser Terrasse nichts beweist, anderer-

seits aber das Fehlen nordischer Komponenten hierin zunachst

einmal den Gedanken nahe legt, dafi es sich um Fluflschotter

handelt aus einer Zeit, in der glaziale Ablagerungen im Strom-

gebiet der Weser noch nicht vorhanden waren oder aber wahrend

einer Interglazialzeit wieder vollstandig abgetragen sein muBten.

Ein stratigraphisch vollig einwandfreier Beweis dafur, welcher

Terrasse diese FluBschotter angehoren, ist somit an dieser

Stelle noch nicht erbracht. Fur die Zugehorigkeit zur Mitt-

leren Terrasse wiirde vor allem sprechen, dafi die fluviatilen

Weserschotter weiter nach Westen hin -von glazialen fluyiatilen

Sanden ersetzt werden, die wohl zweifellos der Haupteiszeit

entstammen (vgl. S. 186).

In die altere Schotterterrasse von Wesergerollen hat sich

wahrscheinlich wahrend einer Interglazialzeit ein jiingeres

Wesertal eingeschnitten, das dann spater wohl zur Zeit der

letzten Vereisung wieder von jiingeren glazialen Ablagerungen

aufgefiillt wurde (Untere Terrasse Grupks). Den Aufbau dieser

Unteren Terrasse liefi in ausgezeichneter Weise das mit dem
Weserabstieg des Kanals geschaffene Langsprofil erkennen

(vgl. Profilskizze Fig. 3 auf S. 173).

Es legen sich hier auf die im tieferen Untergrunde an-

stehenden, nach nach Nordosten einfallenden Schiefertone der

Unteren Kreide bis 6 m machtige Ablagerungen der Unteren

Terrasse. Diese bestehen jedoch nicht aus einer einheitlichen

Aufschiittung, sondern man konnte beobachten, wie sich zunachst

mit ganz unregelmaBiger Oberflache diskordant geschichtete

Weserschotter auf die Neocomschiefer auflegte.n, die vorwiegend

aus einheimischen Gesteinen, Buntsandstein, Kieselschiefer,

Porphyren, Wesergebirgsgesteinen usw. bestanden, aber im
Gegensatz zu den vorhin beschriebenen alteren Terrassen-

ablagerungen reichliche Mengen von Feuersteinen fiihren. Uber
diese gewissermafien nur in Erosionsresten erhaltenen Weser-

schotter legen sich unregelmaJig in diese eingreifend und
vielfach bis auf die Neocomschiefer herabreichend jiingere

Ablagerungen, lehmige, gelbe Schotter, feinsandige Tone und
geschiebefiihrende Lehmschichten mit Geschieben von Schiefer-
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tonen der Unteren Kreide. In dieser Ablagerung sind ganz

unregelmaBig yerteilt, besonders reichlich aber an der Basis

dieser Schicht, groBe nordische Geschiebe, darunter Blocke

von iiber 2 cbm GroBe (ein groBer Granitblock hatte folgende

Mafie 1 : 1,60 : 1,20 m). Diese Aufschiittungen werden nach

oben hin immer sandiger und lehmiger und gehen schlieBlich

in einen feinsandigen, zu oberst schwach humosen, loBlehm-

artigen Schlick iiber (Auelehm). Es leuchtet ohne weiteres

ein, daB in diesem Profil der Niederterrasse sich der Kampf
der Gewasser wiederspiegelt, die vom Siiden kommend die

Schottermassen der Weser brachten, wahrend gleichzeitig yoii

Norden her das heranriickende Inlandeis einer jiingeren Glazial-

zeit bzw. dessen Schmelzwasser die Schuttmassen und ge-

waltigen Blocke zum Absatz brachten, die wahrscheinlich zum
groBten Teil als Eisdrift hierher gelangten. Mit dem Zuriick-

weichen des Eisrandes klingt dieser Kampf allmahlich aus in

den feinen, tonigen Sedimenten, die als letzte Stauprodukte

sich auf der Terrasse niedersetzten.

Es liegt wohl nahe, diese Ablagerungen als zeitlich

aquiYalente Bildungen mit den Yorhin beschriebenen jiingeren

Ablagerungen auf der alteren Terrasse anzusehen, obschon ein

exakter stratigraphischer Beweis dafiir bislang nicht gebracht

werden kann. In den tiefen Schichten der Niederterrasse fanden

sich Reste you Elephas, in den obersten zum Alluvium iiber-

leitenden einige Geweihstiicke von Cerous {Rangifer} tarandus.

Die Untere Terrasse erreicht da, wo das Kanalbett das Wesertal

durchschneidet, eine Breite von 5 km. Weitere Aufschliisse

in ihr sind jedoch beim Kanalbau nur sparlich gemacht

worden, da der Kanal, wie bereits eingangs erwahnt, auf

dieser ganzen Strecke in einem hoeh aufgeschiitteten Damm
verlauft.

Die Diluvialablagerungen zwischen Weser und Leine bieten

zunachst weiter nichts Bemerkenswertes. Es sind zumeist

Geschiebelehmablagerungen, die z. B. bei der Nieder-Wohrener

Briicke eine Machtigkeit von 9 m erreichen konnen, oder

Geschiebesande, hier und da wohl auch FluBschotter, Absatze

kleinerer FluBlaufe. Zwischen anstehendem Gebirge und Ge-

schiebelehm sind stellenweise kleine Torfbildungen mit Sumpf-

flora (nach Stoller Scirpus lacustris L., Sparganium ramo-
sum Huds. und Potamogeton natans L. Probe von Station 73

bei Dedensen) beobachtet worden. Sie konnten interglaziales,

vielleicht auch praglaziales Alter haben. Mehrfach aber sind

auch in die diluvialen Ablagerungen selbst kleine, unbedeutende

Torfflozchen interglazialen Alters eingelagert.
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Erst von Dedensen ab bis Hannover erhalten die diluvialen

Ablagerungen wieder groBeres Interesse, da hier die Absatze

der Inlandvergletscherung nochmals in Beziehung treten mit

alten FluBschottern der Leine.

Von Seelze, Station 30, bis Lohnde, d. h. auf einer Strecke

von iiber 3,5 km Lange, ist folgendes Profil aufgeschlossen

(vgl. Profilskizze Fig. 4).

Unter einer diinnen Decke Ql9
— 1 m) lehmigen Sandes

und Feinsandes, der stellenweise loBahnliches Aussehen hat,

liegen 2— 4 m machtige nordische Sande und Kiese mit z. T.

groBen Geschiebeblocken. Stellenweise ist der kiesige Sand
lehmstreifig, rostfarben und macht dann den Eindruck ver-

waschener Grundmorane.

Unter diesen war in der ganzen Erstreckung wenig uber

der Sohle des Kanals eine diinne 5— 20 cm, seltener 30— 40 cm
machtige Schicht eines sandigen Torfes angeschnitten, deren

Flora nach freundlicher Bestimmung von Herrn STOLLER zahl-

reiche Formen enthalt, die ein durchaus gemaBigtes bis warm-
gema-Bigtes Klima verlangen und heute zum Teil in sudlicheren

Zonen heimisch sind: Es fanden sich darin mehrfach 20— 50 cm
Durehmesser ereichende Baumstiimpfe. Die Flora 1

) enthalt

nach STOLLER als haufigste und wichtigste Elemente folgende

Formen:

Alisma Plantago L.

Carpinus Betulus L.

Quercus (cf. pedunculata

sive sessiflora)

Abies pectinata J. C.

Picea excelsa Lk.

Acer cf. campestre

Potamogeton trichoides Cham.
sp.

tenuis L.

Em-petrum nigrum
Scirpus sp.

Carex sp.

Ranunculus sp.

Die Zusammensetzung der Flora ist zwar derart, daB

Formen aus verschiedenen Lebensbezirken (Sumpf-, Laub- und
Nadelwald) auf eine allochthone Entstehung des Torfflozes

nach SxOLLEli schlieBen lassen. Andererseits sprechen jedoch

das Vorhandensein der groBen, verhaltnismafiig wenig mazerierten

Baumstiimpfe, die weite regionale Ausdehnung des Torfflozes,

sowie endlich vielfach zu beobachtende Verwitterungs-

erscheinungen im Liegenden des Torflagers dafiir, daB es sich

um einen interglazialen, wenn auch zusammengeschwemmten
Torfhorizont handeln muB.

]

) Probe von Station 35, 17 der Strecke Seelze.
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Darunter folgten Leineschotter, die reicblicber Feuersteine

fiibrten, als die alteren Weserschotter bei Minden.

Yon besonderer Wicbtigkeit ist bier das Auftreten des

Interglazialborizontes zwiscben den bangenden gescbiebe-

fiibrenden Sanden und den liegenden FluBscbottern. Geboren

die FluBscbotter der Mittleren Terrasse an, so wiirde alsdann

sich obne weiteres ergeben, daB das Interglazial der letzten

Zwiscbeneiszeit entspricbt und die es bedeckenden Sande der

dritten Eiszeit zugerecbnet werden miissen. Einen sicberen

Beweis dafiir, daB die Leinescbotter der Mittleren Terrasse

angeboren, haben wir leider aucb bier nicbt erbringen konnen.

Mancbes spricbt fur eine solcbe Annabme. Sie scbeinen sicb

bei Harenberg auf Gescbiebelebm aufzulagern, der seiner

ganzen Position nacb dann nur der Grundmorane der Haupt-

Yereisnng entsprecben konnte. Eine Entscbeidung liber diese

Frage durften vielleicbt die weiteren Aufscbliisse am Kanal
bei Hannover nocb bringen. Hier legen sicb an der Limmer-
scbleuse ebenfalls Terrassenkiese auf Gescbiebelebm der Haupt-

vereisung auf. Es bleibt jedocb nocb zu untersucben, ob nicbt

die Leinescbotter bier scbon der Niederterrasse angeboren.

Jedenfalls feblen bier das Interglazial auf den Scbottern und
die sie bei Seelze iiberlagernden Gescbiebesande.

Sollte es sicb berausstellen, dafi die Leinescbotter im

Liegenden des Profiles bei Seelze der Oberen Terrasse an-

geboren, so bliebe fiir die Torfscbicbten Raum in der

1. Interglazialzeit, und die gescbiebefiibrenden Sande im

Hangenden wiirden der mittleren Vereisung zugerecbnet

werden miissen.

Ein vorziiglicbes Profil durcb die alluvialen Ablagerungen

der Leine lieferte der Kanaldurcbsticb der Leine bei Limmer.

Es waren bier zu unterst Kiese aufgescblossen, in denen sicb

neben zablreicben Knocben von Saugetieren mebrere Exemplare

eines groBen, dickscbaligen TJnio fanden, die nacb freundlicber

Bestimmung von Herrn H. Menzel dem Unto sinuatus an-

geboren, einer Form, die beute in siidlicberen Landern

Europas beimiscb ist. Die Beste scbeinen somit darauf bin-

zudeuten, dafi bei uns im Altalluvium ein milderes Klima

geberrscht bat, als zur Jetztzeit; eine Vermutung, die bekannt-

licb scbon wiederbolt auf Grund anderweitiger Beobacbtungen

ausgesprocben wurde.

Auf die Kiese mit Unio sinuatus legen sicb dann jiingere

Kiese und Scblickmassen mit den nocb beute lebenden Formen
von Anodonten und Unionen.
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B) Westlicher Abschnitt von Bevergern bis Osterhahlen.

(Untersucht von A. MESTWERDT.)

1. Der Durchstich des Teutoburger "Waldes
bei Bevergern.

Ein Sperrtor liegt am Zugang des Ems-Weser-Kanals
zum Dortmund- Ems - Kanal, der das Miiustersche Tiefland

in seiner ganzen Breite durchschneidet und sich bei Riesen-

beck dem Nordwestende des Teutoburger Waldes nahert.

Bei diesem Orte wurde die Obere Kreide durchschnitten, die

hier weit mehr miirbe, mergelige Gesteine enthalt als etwa
bei TecMenburg und Lengerich und daher eine nur wenig
bemerkenswerte Erhebung im Gelande bildet, die man wobl
geologisch, kaum aber nocb morphologisch zum Teutoburger

Wald zu rechnen geneigt ist. Zwischen Riesenbeck und
Bevergern erhebt sich der Riicken der Oberen Kreide nur 10 m
iiber das Alluyium der Beyergerner Aa, wird dann bei der

Haltestelle Rodde yon der Osnabriicker Bahn in einem wenige

bundert Meter langen Einscbnitt durcbquert und wendet sich

nun in einem siidwestlicben Bogen auf Rbeine zu, wo das

Cenoman den Stadtberg und jenseits der Ems den iiber 80 m
boben Thieberg bildet.

Der Huckberg bei Beyergern ist das Nordwestende des

Teutoburger Waldes und yvird yon dem Bergesboveder Berg:

durcb ein tiefes Quertal getrennt, das benutzt worden ist, um
bier den Ems-Weser-Kanal yon dem Dortmund-Ems-Kanal
abzuzweigen. Die eben genannten Hoben besteben aus dem
Sandstein der Unteren Kreide, bier der einzigen gebirgsbildenden

Formationsstufe. Zwiscben ibnen und dem Riesenbeck-Beyer-

gerner Cenomanzuge liegt eine mebrere hundert Meter breite

Talflaebe, deren Untergrund aus den weicben Tonmergeln des-

Cenomaus und des Oberen Albien (Flammenmergel) bestebt.

In dem Kanalbett auf der Ostseite des Huckberges fand

icb nun nordlicb der neuen Briicke im Zuge der Horstel-

Riesenbecker Strafle dunkelgraue, ziemlicb miirbe ton-, kalk-

und sandbaltige Gesteine in betracbtlicher Macbtigkeit auf-

gescblossen, die eine Reibe yon Formen der marinen Unteren

Kreide geliefert haben. Sind es aucb meist nur weniger

giinstig erbaltene, grobrippige Brucbstiicke von Crioceren und.

Ancyloceren, bei denen man sich aus Mangel an ausreichen-

dem Vergleichsmaterial die Artbestimmung yersagen muB,

so lassen doch ein leidlich gut erhaltenes Hufeisen eines-

Ancyloceras Urbani Neum. u. Uhl. und eine der Gruppe-
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des Tloplites Weissi Neum. u. Uhl. nahestehende Form keinen

Zweifel dariiber bestehen, daB wir es hier mit Schichten des

Aptien zu tun habert. Die erstere Form, von der noch

inehrere Bruchstiicke vorliegen, scheint bier besonders haufig

zu sein. Nach einer von STILLE 1

) zusammengestellten Uber-

sicht iiber die im Teutoburger Waldsandstein nachgewiesenen

Zonen ist Aptien darin bislang von Neuenheerse, von den

Externsteinen bei Horn (Holzhausener Steinbrucb) und vom
Sennberg bei Bielefeld durch Funde des Hoplites Weissi

NEUM. u. Uhl. und des Hopl. Deshayesi Leym. bekannt ge-

worden, zu denen nun der Kanaleinschnitt am Huckberg als

neuer Fundort hinzukommt.

Aus diesem Vorkommen lassen sich einige weitere SchluB-

folgerungen ableiten. Das Gestein, in dem sich iibrigens ver-

einzelt auch kleine Quarzgerolle finden, ist so miirbe, daB es

sich iiber Tage nicht im Gelande abhebt; immerhin bedingt

es unter der quartaren Deckschicht eine geringe Anschwellung,

und zieht sich weiterhin am NordfuBe des Huckberges ent-

lang, dessen Kamm von harten Werksandsteinen, wohl des

Unteren Albien, gebildet werden. Diese gleichen petrographisch,

zumal auch mit ihren konglomeratischen Lagen, durchaus dem
Osningsandstein , wie er weiter sudostlich vom Teutoburger

Walde bekannt ist. Nun umfafit bekanntlich der Osningsand-

stein als eine geschlossene Folge von Sandsteinen die Schichten

vom Yalanginien bis zum Unteren Albien. Wie sich der

Teutoburger Wald aber seinem nordwestlichen Ende nahert,

zerteilt sich der Osningsandstein in zwei oder gar drei paral-

lele Kamme, die durch Langstaler mit murberen Schichten von

offenbar groBerem Tongehalt voneinander getrennt sind. Die

tonigen Zwischenschichten nehmen nun in westlicher Richtung

immer mehr an Machtigkeit zu, so daB wir im Bevergerner

Querprofil nur den Sandsteinriicken des Huckbergs, der, wie

erwahnt, hochstwahrscheinlich dem Unteren Albien angehort,

und eine zweite ganz unbedeutende Erhebung nahe dem Bahn-

hof Horstel haben, die wohl dem Unteren Neocom (? Hauteri-

vien) zuzurechnen ist. Mit dem Westende des Huckberges

verschwindet dann auch im Unteren Albien die Werksandstein-

facies, denn bei Rheine hat sie G. MuLLER 2
) nicht mehr beob-

achtet. Hier besteht vielmehr das ganze Profil der marinen

Unteren Krcide aus Tonen und Mergeln, die in geringen

J

) H. Stille: Das Alter der Kreidesandsteine Westfalens. Diese

Zeitschr., Bd. 61, 1909, Monatsber. Nr. 1, S. 26.
2
) Gr. MQller: Die Untere Kreide im Emsbett nordlich Rheine.

Jahrb. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. f. 1895, S. 60—71.

12
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sandigen Beimengungen kaum noch an die Sandfacies vom
Teutoburger Walde erinnern. Noch weiter westlich hat Har-
BORT 1

) die Untere Kreide bei Bentheim eingehend gegliedert

und dabei zwei verschiedene Sandsteinhorizonte nachgewiesen,

von denen er den Bentbeimer und Isterberger Sandstein dem
oberen Teil des Unteren Valanginien und den Gildehauser

Sandstein dem Unteren Hauterivien einordnete. Dafi aber der

Bentbeimer Sandstein nicbts weiter ist als ein lokales Wieder-

auftreten der sandigen Facies, darauf hat scbon G. MuLLER 2

)
mit den Worten hingewiesen: „Nacb Osten bin bei Salzbergen

bat sicb der unterneocome Bentbeimer Sandstein yollkommen
ausgekeilt." Wir baben somit einen Wechsel toniger und
sandiger Facies am Nordwestende des Teutoburger Waldes
und in dem Gebiete nabe der bollandiscben Grenze, wie ihn

in grofierem Hahmen schon STILLE 3
) fur die Randgebiete der

westfaliscben Kreidemulde und den Hils zusammengestellt hat,

und wie er fiir unser engeres Gebiet in der Ubersicbt auf

S. 179 erscbeint.

Wir kommen damit aber zu dem Scblusse, daB das Nord-

westende des Teutoburger Waldes nicbt so sehr durcb die alle

Gebirgsscbicbten unter sicb begrabende Diluvialbedeckung und
aucb nicbt so sebr durcb die tektoniscben Vorgange, die mit

der Umbiegung der Scbicbten in eine siidwestlicbe Streichungs-

ricbtung zusammenbangen, sondern in erster Linie dadurcb

bedingt wird, daB die widerstandsfabigen und daber
gebirgsbildenden Gesteinsscbicbten aus der Unteren
Kreide verscbwinden.

2. Yom Teutoburger Walde bis Bramscbe.

Nordlicb vom Teutoburger Walde und von der Ibben-

biirener Bergplatte liegen ausgedebnte diluviale Sandmassen

meist von solcber Macbtigkeit, daB nur unter giinstigen ort-

licben Bedingungen im Kanalbett oder in den laDgs der

Kanalstrecke stebenden Bobrungen nocb altere Diluvialscbicbten

angetroffen werden. Das vollstandigste Profil bietet die Bob-
rung I in der Gravenborster Scblucbt, in der Gescbiebemergel

bis dicbt unter die Oberflache emporragt:

') Harbort, Kreide-, Jura- und Triasformation des Bentheim-
Isterberger Sattels. v. KoENEN-Festschrift, Stuttgart 1907, S. 471 ff.

2
) G. Muller: Die LageruDgsverhaltnisse der Unteren Kreide

westlich der Ems und die Transgression des Wealden. Jahrb. Kgl.
PreuB. Landesanst. f. 1903, S. 190.

3
) a. a., S. 22.
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0,0 0,75 m gelber, etwas toniger Sand — ds2 — das
—1.40 - kalkhaltiger Lehm
—4,00 - stark eisenschussiger. \ dm

sandiger Lehm
—6,50 - gelber, eisenschassiger, ton-

haltiger Sand = dsl.

"Wir haben es hier mithin mit zwei verschiedenen Sand-

lagern dsl und ds 2 zu tun, die durch einen Geschiebe-

mergel dm yon einander getrennt sind. TlETZE 1

) hat neuerdings

die allgemein gehegte Anschauung, daB der Geschiebemergel
dieses Gebietes der Yorletzten Eiszeit angehort, naher begriindet.

Seine Machtigkeit betragt nur wenige Meter, und erreicht nur

dort, wo er sick unter Ausfall der liegenden Sande an das

Gebirge anlehnt, stellenweise grofiere Betrage. Hier nimmt
die Grundmorane denn auch wohl den Charakter einer Lokal-

facies an, indem der Schutt einheimischer und im allgemeinen

kleinerer Gesteinsbrocken die nordischen Beimengungen uber-

trifft. Am Teutoburger Walde, der hier ja nur noch aus

dem Sandstein der Unteren Kreide besteht, wird die Lokal-

facies durch eben diese Sandsteingeschiebe hervorgerufen,

wie dies auch schon G. MULLER 2
) von einem AufschluB des

Dortmund-Ems-Kanales bei Riesenbeck auf der Siidseite jenes

Hohenzuges beschrieben hat. Eine gleichartige Bildung sah

ich 2— 300 m nordlich der neuen Briicke im Zuge der Horstel-

Riesenbecker Chaussee. Der Grundmorane, die hier unmittel-

bar auf den Schichten der Unteren Kreide ruht, fehlen groBere

Geschiebe; Sandsteinbrocken und nordische Gesteine mischen

sich regel- und schichtungslos, und ebenso, wie dies G. Muller
yon Riesebeck erwahnt, erscheint „der Tongehalt ausgewaschen,

so daB nur noch ein geschiebereicher, gelber, grandiger Sand
zuriickgeblieben ist". Bedeckt vvird diese Aufschiittung Yon

jiingeren Sanden, you deren Beschaftenheit noch zu sprechen

sein wird.

Die geringe Machtigkeit des Geschiebemergels ist im

allgemeinen keine urspriingliche, sie ist Yielmehr durch spatere

Abtragung bedingt, die stellenweise so weit gegangen sein

kann, daB die Oberen Sande unmittelbar auf den Unteren

liegen.

Was zunachst die Unteren Sande dsl betrifft, die als

Yorschiittungssande der Yorletzten Yereisung angesehen werden

1
) 0. Tietze: Zur Geologie des mittleren Emsgebietes. Jahrb.

Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. f. 1912, II, S. 144.
2
) G. Muller: Das Diluvium im Bereicli des Kanals von Dort-

mund nach den Emshafen. Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. f. 1895,

S. 49.
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konnen, so habe ich sie bislang in der Kanalsohle des Bezirks

Recke nirgends beobacbtet, wobl aber sind sie in Bohrungen

und in Aufschliissen der Nacbbarscbaft nacbgewiesen. TlETZE
erwabnt sie vom Rande der Ibbenbiirener Bergplatte und
sagt yon ihrem Yorkommen im mittleren Emsgebiet, daU man
sie an ibrem Gebalt an einheimiscben Gesteinen leicbt erkennen

konne 1
). Es ist dies ein Merkmal, das icb auch aus andern

westfaliscben Gebieten und besonders im Purstentum Lippe an

ihnen kenne. Die Scbmelzwasser des beranriickenden Eises

baben die yon den einbeimiscben Eliissen mitgefubrten Scbotter-

massen aufgenommen und mit dem Yon ibnen selbst mit-

gebracbten nordiscben Material Yereint abgelagert.

Zu solcben Yorscbiittungssanden mocbte icb aucb die

Bildungen recbnen, die am OstfuiJe des Huckberges bei Yer-

iegung der Horstel-Riesenbecker StraBe anlafllicb des Baues

der neuen Briicke in einer etwa 10 m boben Boscbung frei-

gelegt waren. Die untere Halfte des Aufscblusses bestand aus

Sanden, die bis an den Sandstein der Unteren Kreide, aus

dem der Huckberg bestebt, binanreicben. Aber die Sande

sind nicbt rein nordiscb, mancbe Lagen besteben Yielmebr aus

aufgearbeitetem Kreidesandstein, der in Eorm Yon Abbangs-

scbutt am Berge gelegen baben und Yon den Scbmelzwassern

umgelagert sein mag. Feine Kiesstreifen mit nordiscbem

Material durcbzieben das Sandlager. In diesem finden sicb

nun aber aufierdem bier und da regellos Yerteilt Sandstein-

blocke der Unteren Kreide des Huckberges Yon mebr als

KopfgroJ3e. Sie liegen durcbaus nicbt immer mit ibrer Breit-

seite nacb unten, sondern oft bocbkant gestellt; mancbe Yon

ibnen sind stark Yerwittert. Ibr Auftreten in diesem Sand,

der im iibrigen Yollig frei Yon gedrifteten groberen nordiscben

Gescbieben ist, laBt sicb wobl so erklaren, daB sie wabrend

des Absatzes der Vorscbiittungssande als Gebangescbutt Yon

der Hobe des Berges berunterrollten.

Nordlicb vom Teutoburger Walde scbneidet der Kanal

in ein ausgedebntes Sandgebiet ein, das auf der Nordseite

des Gebirges sicb bis iiber Ibbenbiiren binaus fortsetzt, den

groJ3ten Teil Yon Blatt Hopsten umfafit und iiber Blatt Mettingen

binaus bis in die Gegend Yon Bramscbe zu Yerfolgen ist
2
).

Die bier ausgebreiteten Sandmassen sind jiinger als die

Grundmorane der Yorletzten Yereisung. Sie sind aber, wie

1
) Tietze: a. a. 0., S. 142.

2
) Vgl. Tietzes Ubersichtskarte des mittlereD Emsgebietes a. a. 0.,

Taf. 10.
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das auch schon TlETZE ausgefiihrt hat, nur zum Teil als

Ob ere Sande (ds 2), d. h. als Schmelzwasserabsatze aus der

Abschmelzperiode jener Eiszeit zu deuten; ihrer Hauptmasse
nach sind es Talsande (d a s), die in breiten Stromtalern,

als das Eis schon weiter nordlich lag, abgelagert wurden.

Die Auflagerung der Talsande auf den Oberen Sanden war
in einer Brunnenausschachtung bei den neuen Klarteiehen auf

der Ostseite des Kanals an der Grenze der Blatter Bevergern

und Hopsten zu sehen. Das Profil war

— 9 m feiner Sand = das
—12 - kiesiger Sand = ds 2 .

DaB es sich hierbei tatsachlich um Obere Sande handelt,

mochte ich daraus entnehmen, daB das kiesige Material dieser

Sande ihrer Natur als IMachschuttungssanden entsprechend

hauptsachlich aus nordischen Gesteinen besteht, wahrend die

Unteren Sande, wie wir sahen, yiel einheimische Brocken

fuhren.

Die Talsande sind durchweg von gleichmaBig feinem

Korn und von lichtbraunlicher bis grauer Farbe. Es sind

sehr reine Quarzsande, die wegen ihrer Feinheit in feuchtem

Zustande wie plastisch erscheinen und daher in den Bohr-

registern meist als tonige oder lehmige Sande bezeichnet sind.

Unterhalb des Grundwasserspiegels bilden sie oft die bei der

Ausschachtung des .Kanalbettes so gefiirchteten Schwimm-
sande. GroBerer Tongehalt zeigt sich erst in den tieferen

Teilen des Profils, wie auch TlETZE schon beobachtet hat.

Eine Schichtung gibt sich in den Sanden nur selten zu erkennen

und wird manchmal durch eine der Tagesoberflache parallel

verlaufende Anreicherung von Brauneisen vorgetauscht. Ort-

steinbildung zeigen die Sande nur stellenweise, haufig dagegen

eine humose Bedeckung, die zu Torfbilduugen von 1 m Mach-

tigkeit und mehr fuhren kann. Andere Torflager finden sich

als Einlagerungen in den Talsanden, und nach Teetze 1

) sind

sie im mittleren Emsgebiet iiber das ganze Vertikalprofil der

Talsande verteilt, woraus er mit Recht schlieBt, daB wahrend

der Talsandaufschiittung „die klimatischen Bediugungen an-

dauernd derart gewesen sein miissen , daB sich Niederuugs-

torfe bilden konnten".

Solche Talsande, die man oft zu dunenartigen Erhebungen

zusammengeweht sieht, sind es, in die der Kanal im Bezirk

Recke einschneidet, ohne daB auf lange Strecken irgendeine

l
) a. a. 0., S. 164.
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andere Diluvialstufe angetroffen wird. Allenfalls zeigt sich in

der Kanalsohle einmal Geschiebelehm, der in seinen obersten

Teilen sehr verwaschen ist. In Station 60— 67 ist der Kanal
dicht am NordwestfuB der Ibbenbiirener Bergplatte vorbei-

gefiihrt, aber auch hier liegen die Gebirgsschichten schon tief

unter der Bettmitte. Die miirben Gesteine des Zechsteins

und der untersten Trias, die man bier zu erwarten hat, konnten

der praglazialen Ausraumung keinen Widerstand leisten. Da
sie aufierdem leichtlosliche Massen, zumal Gipse, umschlieBen,

deren Auslaugung, wie die Hopster Erdfalle 1

) zeigen, bis in

die Gegenwart fortdauern, so werden sie in ein noch tieferes

Niveau verlagert, als ihnen schon durch die Gebirgsbildung

angewiesen ist.

Ostlich yon Recke zeigt sich zwischen den Stationen 40
und 70 fast iiberall Geschiebelehm und -mergel am Grunde
der Aufschliisse, er verschwindet aber an der Grenze des

Vinter Moores in die Tiefe, wahrend der Talsand an Machtig-

keit zunimmt. Der Hochmoortorf des Vinter Moores wird

langs der Kanalspur hochstens etwas iiber 1 m stark.

Ostlich der etwa 3 km breiten Moorflache kommen wir

in das Gebiet der Piesbergachse 2
), die hier durch die im

ganzen sattelformige Heraushebung des Buntsandsteins am
Roten Berge und die Uberlagerung Yon Muschelkalk auf dessen

Ostseite einerseits and am Schachsel andererseits kenntlich

wird. Der Sattelkern ist vom Kanal nicht angefahren worden,

•erst weiter nordlich in der Bauernschaft Vinte und bei Neuen-

kirchen ragen jene Triasschichten wieder aus dem Diluvium

heraus. Wohl aber sind Gebirgsschichten auf dem Westfliigel

im nordwestlichen Fortstreichen des Schachsel angeschnitten,

und zwar sind es neben miirben Letten hartere gelbe Dolomite

und dunkelrote Sandsteine, die ich zum Unteren Kohlenkeuper,

und zwar zu dessen Zone des Hauptdolomits und des Anoplo-

phorensandsteins, rechne. Der Hauptdolomit bildet in diluvial-

freien Gebieten fast iiberall eine Erhebung im Gelande, und
so ragt er auch hier in dem praglazialen Untergrunde als.

Kuppe empor. Der Kohlenkeuper bildet hier tektonisch be-

trachtet anscheinend eine Abbruchsstaffel auf dem Westfliigel

der Piesbergachse; er fallt nach dieser hin ein. Die Kuppe

J

)
Vgl. 0. Ttetze: Der Erdfall vom 14. April 1913 in der Gemeinde

Hopsten (Kreis Tecklenburg). Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. f.

1913, I, S. 648. — Th. Wegner: Geologie Westfalens. Paderborn
1913, S. 232.

2
) vgl. E. Haakmann: Tektoriische Karte des Piesbergs und seiner

Umgebung. Jahrb. d. PreuB. Geolog. Landesanst. f. 1909, I, Tafel 1.
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wird von Geschiebemergel umkleidet, der hier stellenweise

bis an die Tagesoberflache reicht und an den sich dann der

Talsand anlagert.

3. Der Osnabriicker Zweigkanal.

Bei Bramsche miindet in die Hauptstrecke der Osna-

briicker Zweigkanal, der auf der rechten Seite der TIase eine

Reihe wertyoller Aufschliisse geschaffen hat. Bei Halen und
nahe bei Osnabriick war je eine Schleusenanlage notwendig,

da die Talaue der Hase auf dieser etwa 16 km langen Strecke

um rund 10 m steigt. Nordwestlich vom Pyer Ding sind

Aufschliisse im Buntsandstein zu erwarten. Bei meinem letz-

ten Besuche war indessen das Anstehende selbst nocb nicbt

sichtbar, wohl aber zeigte die Grundmorane dariiber durch

Aufnahme von Buntsandsteinmaterial eine rote Farbe. Wir
haben bier eben, wie so oft im Gebirgslande, eine Lokalfacies

des Geschiebemergels vor uns. An einer anderen Stelle etwas

weiter nordlich stent der Buntsandstein selbst in der Kanal-

soble an 1
). Bei der Einmundung des Zweigkanals in die

Hauptstrecke ist dann ein umfangreiches Weifijuraprofil frei-

gelegt, auf das ich an anderer Stelle zuriickkommen werde.

4. Yon Bramsche bis Osterhahlen.

Ostlich von Bramsche in der Richtung auf Osterkappeln

zeigt der Ems-Weser-Kanal im ganzen nur wenig bemerkens-

werte Aufschliisse. Zuoberst liegt meist ein feiner kiesfreier

Talsand, der stellenweise zu diinenartigen Erhebungen zu-

sammengeweht ist. Tiefere Diluvialschichten sind vielfach auf-

geschlossen. So sah ich zwischen Langelage und Felsen auf

Mefltischblatt Osterkappeln, 400 m nordwestlich von SchKiers-

burg, gelegentlich eine etwa 8 m tiefe Ausschachtung, die ganz

in feinen bis mittelkornigen und groberen Sanden liegt, die

neben haufiger Kreuzschichtung eingeschaltete Kiesbanke zeigen.

Die vorwiegend nordischen Gerolle hierin sind meist klein bis

walnufigroB und erreichen nur selten FaustgroBe. Stellenweise

treten in dem Sandlager unregelmafiige, etwa 1 cm dicke tonige

Bander auf, die sich nesterformig hier und da verstarken.

Wenige hundert Meter weiter nordlich kommt der Ge-

schiebemergel im sogenannten Felsener Moor unter jenen Sanden

bis dicht an die Tagesoberflache, und in der Yenner Strecke

J
) In unserer Ubersichtskarte bezeichnen die Nummern 4 und 5

die genannten beiden Buntsandsteinvorkommen, doch ist die Zahl 5
dicht an 4 zu riicken.
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sind an einer Stelle auch noch Gebirgsschichten angefahren
7

und zwar sind es Sandsteine und Schiefertone, die wohl mit

Sicherheit als zum Wealden gehorig betrachtet werden konnen.

In der Gegend von Wittlage iiberlagert den Geschiebe-

mergel vielfach ein auflerordentlich feinsandiger Lehm in wech-

selnder Machtigkeit. Er ist, soweit ich feststellen konnte,

kalkfrei, gleicht aber dem LoB oder richtiger dem LoBlehin,

wie ich ihn aus Nachbargebieten kenne, so vollkommen, dafl

ich keine Bedenken habe, diesen feinsandigen Lehm als LoB-

lehm zu bezeichnen und ihm damit auch dieselbe stratigraphische

Profil nordlich von Liibbecke.

dl LoBlehm der letzten Eiszeit.

das + das Talsande der vorletzten und letzten Eiszeit.

dm Grundmorane der vorletzten Eiszeit.

ds + dw Dilaviale Sande mit Weserschottern.
cu Untere Kreide (Wealden).

Stellung, namlich die einer Bildung der jiingsten Eiszeit, ein-

zuraumen. Weiter ostlich in der Gegend von Liibbecke nimmt
dieser LoBlehm an Machtigkeit und horizontaler Ausdehnung zu.

Nordlich von Liibbecke folgt der Kanal dem Lauf der

Elothe und des Stangenbaches. Die alluvialen Ablagerungen

bestehen aus humosen Bildungen, die nach unten in Talsande

iibergehen. Diese liegen streckenweise auf der Grundmorane
der vorletzten Vereisung (vgl. Textfigur 5), sie mogen daher

Talsande dieser wie auch der jiingsten Eiszeit und in ihrem

obersten Teile noch alluvial umgelagert sein. Die Grund-

morane liegt in der Niederung der Flothe tiefer als auf den

Uferhangen, beispielsweise nach Gestringen und Isenstedt zu,

ihre untere Begrenzungsflache folgt also, von kleineren ortlichen

Einsenkungen abgesehen, in ihrer Form der vorglazialen Tal-

ausraumung der Unteren Kreide, wie auch unsere Textfigur

zeigt, die nach einer Reihe von Einzelbeobachtungen die Lage-

rungsverhaltnisse ebenso wie die Textfigur 6 schematisiert

wiedergibt. Die Grundmorane schwankt in ihrer Machtigkeit

entsprechend dem verschiedenen Grade der Zerstorung, der
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sie bei der Bildung der Talsande ausgesetzt war, Zwischen

Geschiebemergel und Untere Kreide schieben sich noch diluviale

Sande ein, deren Kiesfiihrung von besonderem Interesse ist.

In einem AufschluB bei Renkhausen, unfern Liibbecke, waren
jene Sande unter dem Geschiebemergel angeschnitten und
zeigten als kiesige Einlagerungen "Weserschotter, hauptsaehlich

Buntsandsteingerolle, die wir weiter ostlich in der Gegend von

Minden als reine Fluflschotter im Liegenden der dortigen

Grundmoranenreste auftreten seben. Wir baben bier bei

Liibbecke demnacb eine Vermengung glazialer Sande mit dem
Schottermaterial der einbeimiscben Flufllaufe, und zwar der

Weser, die nacb Grupe nordlich der Porta yon dem heran-

riickenden Eise langs der Nordseite des Wiehengebirges nacb

Westen bin abgedrangt wurde. Renkhausen, der eben genannte

Fundort jener mit Glazialsanden vermiscbten Weserscbotter,

liegt etwa 14 km von dem beutigen Weserlaufe entfernt.

In Erganzung des in Fig. 5 dargestellten Proiils sei hier

noch erwahnt, daB im Gebiete des MeBtischblattes Levern

bei Brockbausen und Rabber die Talsande von dunklen, zahen

Tonen uberlagert werden, die beim Kanalbau, mit einer Sand-

packung verseben, zu Dicbtungszwecken verwandt wurden. Die

Tone mogen ein jungdiluviales oder altalluviales Alter baben.

Zu dem gleichen Zwecke wie diese Tone wurden iibrigens aucb

Scbiefertone des Wealden verwandt, die in Isenstedt auf-

gescblossen sind.

Das Profil der Diluvialscbicbten, wie es uns die Textngur 5

zeigt, wird durcb Aufscbliisse im Bereicbe des Blattes Hartum,

das die ostlich von Liibbecke nach Minden zu belegene Gegend
darstellt, bestatigt und in einigen wichtigen Punkten erganzt.

In der Figur 6 habe ich diese Yerhaltnisse, wie ich sie aus

mehreren Beobachtungen teils vom Kanal selbst, teils von den

nordlich und siidlich von ihm gelegenen Gebieten kennen ge-

lernt habe, dargestellt. Der Gebirgsuntergrund wird wieder

von dunklen Schiefertonen der Unteren Kreide gebildet, die

im ganzen genommen nordlich schwach einfallen. Ihre Ober-

kante zeigt eine Talausfurchung, die in ihrer Richtung etwa

der alluvialen Talflache folgt, in ihrer Breite diese aber iiber-

trifft. Die alteste Erosion war vorglazial, was wir daran er-

kennen, daB die altesten Glazialschichten die tiefsten Teile

jener Erosionsrinne ausfiillen. Es sind dies, wie wir das auch

schon bei Liibbecke sahen, glaziale, mit Weserkies vermischte

Sande. Die Oberkante dieser aquatischen Aufschiittungen

zeigt sich uns heute nur selten noch als horizontale Flache,

denn die jiingeren Diluvialschichten finden wir oft in Hohen-
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lagen, die niedriger sind als die hochsten Fundpunkte jener

Sande. An ibrer Abtragung hat zuerst die naehstjiingere

Vereisung mitgearbeitet, sei es nun, dafi deren Schmelzwasser

sie bis zu einem gewissen Grade erodierten, oder sei es, daf)

das Inlandeis selbst in sie hineinfurchte. Dafi letzteres tatsacb-

lich stattgefunden bat, bewies mir ein AufschluB bei Hartum,

wo die Grundmorane mit den Weserschottern, iiber die das Eis

hinweggeschritten, beladen war. An der Zerstorung jener

altesten Sande haben dann weiterbin Yorgange mitgewirkt. die

N
Hartum- Hille

Grodes Moor

Fig. 6.

Profil siidlich von Hartum -Hille.

at Alluvialer Hocbmoortorf.

31 LoBlehm
\ letzten Eiszeit.

Gas lalsand
J

dit Torflager der jiingeren Interglazialzeit.

das Talsand j der yorletzten Eiszeit<
am U-rutiamoraiie

j

dw + ds Weserschotter und diluviale Sande.

cii Untere Kreicle.

sick yor Ablagerung des Losses abspielten, und die bewirkt

baben, dafi der L68 sicb diskordant iiber alle alteren Diluvial-

bildungen und iiber den unter ibm freigelegten Gebirgsunter-

grund ausbreitet. Herr Harbort bat die Lagerungsformen

des Losses in dem von ibm begangenen Kanalabschnitt ein-

gebend untersucbt und oben bescbrieben. Kommen wir nun

endlicb zu den jiingeren Talbildungen — jiingeren im Gegen-

satz zu der altesten Talausfiillung des vorglazial erodierten

Gebirgsuntergrundes — , die wir unter dem ausgedebnten allu-

vialen Hochmoortorf siidlicb von Hille und Hartum finden, so

treffen wir bier auf Talsande, die sicb teils auf Grundmorane,

teils auf die nocb alteren Sande auflegen. Die Talsande ge-

winnen durch ein ibnen eingescbaltes Torflager an Interesse.

Darin fanden sicb bei Hille Zabne von Elephas pvimigenius,

die sein interglaziales Alter beweisen. Mitbin baben wir Grund,

anzunebmen, dafi die Talsande unter dem interglazialen Torf-

lager der ibm vorangebenden Yereisung, die boberen aber einer

jiingeren Eiszeit entsprecben.
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C. Schlufibetrachtungen.

IJber die meist nur in der Kanalsohle angeschnittenen

tieferen Gebirgsschichten ist hier wenig zu sagen. Auf der

Strecke von Hannover bis Bramsche folgt der Kanal dem
siidost-nordwestlichen Streichen des Wesergebirges, es werden
hier vorwiegend nur Schichten der Unteren Kreide (Wealden
bis Gault) und oberen Kreide, ganz untergeordnet auch kleinere

Schollen yon Buntsandstein und Jura (Brauner und Weifier

Jura bei Limmer) angetroffen. Das Westende des Kanals von

Bramsche bis Bevergern und der Zweigkanal nach Osnabriick

liegen quer zum Streichen des Gebirges: hier finden wir, wenn
auch nur an vereinzelten Punkten mesozoische Schichten von

ganz verschiedenem Alter, namlich Buntsandstein, Keuper,

Jura und am Teutoburger Walde auch marine Untere Kreide

(Aptien).

Wichtiger sind die Aufschliisse des Mittellandkanals fiir

unsere Kenntnis von der Entwicklung des Diluviums. In den

festen Gebirgsuntergrund sind in vorglazialer Zeit Talrinnen

eingeschnitten, die von unseren altesten Diluvialablagerungen

groBtenteils wieder ausgefiillt wurden. Es sind dies Sande r

die von den Schmelzwassern einer Inlandeisbedeckung herzu-

getragen wurden und die sich mit den Schottern der ein'-

heimischen Gewasser mischten. In der "Wesergegend gewinnen

die heimischen Schotter so sehr die Oberhand, daB es langen

Suchens bedarf, um als vielleicht einzige nordische Bestand-

teile wohl mal Feuersteine zu finden, deren zweifellos nordi-

scher Ursprung auch noch dahinsteht. Wichtig ist, da6 wir

ostlich der Weser in dieser Stufe Kiese antreffen, die nur aus-

dem FluBgebiet der Leine stammen konnen, so daB wir zu

dem SchluB kommen, daB die Wasser der Leine sich in dieser

Diluvialperiode bei Minden mit denen der Weser vereinigt

haben. Weserschotter wiederum finden wir weit westlich des

heutigen FluBlaufes in der Gegend von Liibbecke. Wir
schlieBen uns daher fiir Leine und Weser der schon von

Grupe fiir die Weser ausgesprochenen Ansicht an, daB einstmals

diese Fliisse vor dem heranriickenden Inlandeise, das ihnen

den Weg nach Norden versperrte, am NordfuSe des Weser-

gebirges entlang nach Westen abgedrangt wurden. Wir fassen

somit die Schotter in ihrer Yerbreitung als eine glaziale, d. h.

durch die Nachbarschaft eines [nlandeises bewirkte Auf-

schiittung auf: sie bilden eine glaziale Terrasse. Ihre Auf-

schiittungsform ist keine urspriingliche, sie ist vielmehr durch

mancherlei Abtragungsvorgange spater verandert.
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Das fiihrt uns zu der Frage nacli dem Alter dieser

glazialen Terrasse. Da sie selbst keine entscheidenden Merk-

male etwa in Form zuverlassig bestimmbarer Muschelschalen

geliefert hat, sind wir zur Beantwortung der Altersfrage an

die hangenden Schichten gehalten. Dies sind einesteils be-

sonders im Westen eine geschlossene Grundmoranendecke oder

wie bei Minden nur Reste einer solchen, andernteils, und
zwar in der Gegend von Wunstorf-Hannover, ein kilometer-

weit sich ausdehnendes interglaziales Torflager. Also Bil-

dungen yon in diluvialem Sinne ganz entgegengesetztem

Charakter, namlich glaziale und interglaziale Stufeh liegen

auf jenen altesten Sanden und Schottern. Nun gilt jene

Grundmorane allgemein als ein Produkt der vorletzten Ver-

eisung, wahrend man von dem Torflager vorlaufig nicht sagen

kann, ob es der alteren oder jungeren Interglazialzeit angehort.

Hichten wir uns lediglich nach der Grundmorane, so sind die

Sande und Schotter entweder raumlich vor demselben, also dem
vorletzten Inlandeis, oder aber auch schon zur altesten Glazial-

zeit abgelagert, deren Grundmorane in der alteren Interglazial-

zeit wieder zerstort wurde. Dann wiirden die Sande und
Schotter der altesten oder der mittleren Weserterrasse im

Sinne von Grupe entsprechen. Die Hohenlage der Schotter

ist bekanntlich nicht entscheidend, da Grupe nach Auf-

schiittung seiner alteren Weserterrasse, also in der 1. Inter-

glazialzeit, eine Erosion annimmt, die von Schottern seiner

Mittleren Terrasse, denen dadurch eine gleiche Hohenlage er-

moglicht ist, wieder grofitenteils ausgefiillt wird. Immerhin

wird fur unsere Schotter nordlich vom Wesergebirge ein dem
vorletzten Inlandeis entsprechendes Alter dadurch sehr wahr-

scheinlich, da6 im Gebiet der Werre, die unweit Oeynhausen

in die Weser miindet — wie Herr GRUPE nach freundlicher

Mitteilung in einer im Erscheinen befindlichen Arbeit naher

ausfiihrt — , eine Mittlere Terrasse gut von den hoher ge-

legenen Schottern von Biinde zu trennen ist. Wir wiirden

sonst zu der freilich nicht undenkbaren Annahme einer Ab-
lenkung der Weser einmal nordlich und einmal siidlich des

Wiehengebirges wahrend derselben, namlich der ersten Eiszeit,

gezwungen sein.

Richten wir uns nun andererseits zur Beantwortung der

Alt«rsfrage unserer Sande und Schotter nach dem interglazialen

Torflager der Gegend von Seelze, so kommen wir auch

hier bei dem Zweifel, ob er ein Torf der alteren oder jungeren

Interglazialzeit ist, zu keiner endgiiltigen Entscheidung. Ist

-der Torf eine Bildung des alteren Interglazials, so wiirden
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freilicb jene Scbotter dem altesten Glazial entsprecben. Die

Grundmorane des weiter westlicb belegenen Gebietes konnte

darum unbescbadet der vorletzten Eiszeit angeboren. Siebt

man aber den Torf als eine Bildung der jiingeren Interglazialzeit

an, dann bereitet die Altersdeutung der in seinem Hangenden
auftretenden Diluvialschichten Scbwierigkeiten. Es sind dies

glaziale Sande und dariiber diskordant Lofilebm. Da nun der

L6B mindestens dem jungsten Glazial angeboren mufl, so muB
die Diskordanz seiner Basis, die wir nur als das Ergebnis

eines lange wabrenden Abtragungsvorganges anseben konnen,

auf die jiingere Interglazialzeit binweisen. Daiin aber wiirden

die Sande unter dem LoB der vorletzten Yereisung ibre Ent-

stebung verdanken. Mitbin miiBte das Torflager unter ibnen

unbedingt alteres Interglazial und die darunter liegenden

Scbotter altestes Glazial sein. Das ist aber ein ScbluB, den

wir Torbin, als wir bei BeurteiluDg der Altersfrage von der

Grundmorane ausgingen, im Hiublick auf die- Scbotter bei

Biinde und die Mittlere Terrasse des Werretales als nicbt

einwandfrei betracbten muBten.

Es liegt daber die Yermutung nabe, daB wir in unsern

altesten fluviatilen und fluvioglazialen Ablagerungen Produkte

zweier Eiszeiten, namlicb der ersten und der vorletzten Ver-

eisung, vor uns baben; docb lafit der jetzige Stand unserer

Kenntnis von der Entwicklung des Diluviums in unserm Ge-

biete eine eindeutige Entscbeidung nicbt zu.

Zum ScbluB sei nocb die Erscbeinung der scbon einleitend

erwabnten Fastebene, die sicb an der Basis des Losses in einer

Hobenlage von 51— 58 m liber NN., dem Nordabbange des

Weserberglandes, ja des ganzen nordwestdeutscben Mittel-

gebirges vorlagert, kurz erortert. Die alteren glazialen Ab-
lagerungen werden im Zuge des Kanales vielfacb diskordant

iiberlagert von LoB oder loJBabnlicben feinen tonigen, oft ge-

scbicbteten Sanden. Der L6B legt sieh aber ferner diskordant

auch direkt den anstebenden mesozoiscben Gesteinen auf.

Es liegt unter der Lofldecke eine ebene Abtragungsflacbe, in

welcber nicbt nur die alteren Terrassenaufscbiittungen, sondern

aucb die glazialen Ablagerungen und das anstebende mesozo-

iscbe Gestein flacbenbaft abgebobelt erscbeinen. Die Einebnung

fallt vor die Ablagerung des Losses. Sind die gescbiebefiibrenden

Sande von Seelze usw. jungglazial (Glazial III), so muB sie

notwendig in die letzte Eiszeit fallen und konnte als flacben-

bafte Abtragung der Steppenperiode vor Ablagerung des Losses

gedeutet werden. Geboren aber die Torfe von Seelze dem Inter-

glazial I und damit die gescbiebefiibrenden Sande im Hangenden
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in die Haupteiszeit bkein, so koimte die diskordant you L6B
iiberlagerte Einebnungsflacbe in die zweite Interglazialzeit fallen.

Vorlaufig aber wird die Erklarung dieser Abtragungsflache

sowohl in zeitlicher Beziebung als auch binsicbtlicb der Krafte,

die sie bervorriefen, ein morpbologiscbes Problem bleiben,

dessen Losung zusammenbangt mit der richtigen Deutung der

Altersbeziebungen der verschiedenen am Rande des Gebirgs-

landes liegenden eiszeitlicben Ablagerungen untereinander.

Herr KEILHACK sprach darauf iiber subtropiscbe
und tropiscbe Torfmoore.

An der Diskussion beteiligten sich die Herren JANENSCH
und Kratjse.

Das Protokoll wird vorgelesen und genebmigt.

v. w. o.

Krusch. Janensch. Weissermel.



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1914

Band/Volume: 66

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: Monatsberichte der Deutschen Geologischen
Gesellschaft 129-191

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21340
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=71833
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=525666

