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Protokoll cler Sitzung vom 4. November 1914.

Vorsitzender: Herr KRUSCH.

Nachdem des Krieges wegen die Allgemeine Yersammlung
in Hannover ausfallen nmflte, sehlagt der Yorstand yor, yon

einer Neuwahl einstweilen abzusehen, weil eine grofie Zahl

Yon Mitgliedern unter den Fahnen stent und an der Beteiligung

zurzeit Yerhindert ist.

Der Yorsitzende gedenkt der im Kampfe fiir das Yater-

land gefallenen Mitglieder:

Dr. GuiLLEMAlN- Aachen, Privatdozent an der Techni-

schen Hochscliule,

Dr. Hahn - Stuttgart, Assistent am Kgl.Naturalienkabinett,

Dr. FISCHER- Halle, Assistent am Geologisch-Palaontologi-

schen Institut der UniYersitat,

Dr. SCHOLZ- Berlin, Regierungs-Geologe fiir Deutsch-Ost-

afrika,

Dr. MULLER- Berlin, Kgl. Geologe an der Geologischen

Landesanstalt,

Dr. Pietzker- Berlin, Kgl. Geologe an der Geologischen

Landesanstalt,

Dr. CLAUSNITZER- Berlin, Bergassessor.

Die Yersammlung erhebt sich zu Ehren der Toten.

Als neue Mitglieder wiinschen der Gesellschaft bei-

zutreten

:

Herr Bergassessor Dr. REUTER, Steglitz, Schlofistr. 76,

Yorgeschlagen durch die Herren BORNHARDT, HENNIG,
DlENST,
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Herr Professor Dr. HUGO VON BOKH, Ministerialrat im
kgl. ung. Finanzministerium, Budapest, vorgeschlagen

durch die Herren Petrascheck, Yacek, E. Tietze,

Herr cand. geol. EuGEN DlESEL, Assistent am Geologisch-

Palaontologischen Institut der Universitat, Berlin, vor-

geschlagen durch die Herren Haarmann, Dietrich,
Hennig,

Herr Dr. TuCHEL, Probechemiker an der Kgl. PreuB.

Geologischen Landesanstalt, vorgeschlagen durch die

Herren KRUSCH, SCHNEIDER, HENNIG.

Die Gesellschaft hat schriftlich ihr Beileid ausgedriickt

zum Ableben

Sr. Exz. Dr. EUGEN RlTTER VON BOHM-BAWERK, k. u. k.

wirkl. Geh. Rat, M. d. H., Wien,

Assistent Secretary Frederick "WiLLIAM True, Smith-

sonian Inst. Washington.

Der Vorsitzende legt die als Geschenke eingegangenen

Werke der Yersammlung vor.

Herr ERICH HAARMANN sprach iiber den geologi-

schen Bau Nordwestdeutschlands. (Mit 4 Textfiguren.)

tjber den geologischen Bau Nordwestdeutschlands, soweit

es das Gebiet der saxonischen Faltungen umfafit, sind in

den letzten Jahren widersprechende Ansichten veroffentlicht

worden; einerseits nannte man das Gebiet ein Schollengebirge,

dessen Schollen lediglich durch Spriinge oder Dehnungsverwer-

fungen (de MarGERIE und Heim) voneinander getrennt sein

sollten und dessen Entstehung daher auf eine Zerrung der

Erdrinde zuriickgehen mufite, wodurch das Absinken einzelner

Schollen ermoglicht wurde, andererseits glaubte man die Wir-

kungen seitlichen Zusammenschubs nachweisen zu konnen, der

naturgemafi mit Verkiirzuiig der Erdkruste im Querschnitt ver-

bunden gewesen sein muS. 1st dies letzte richtig, so sind in

den Querprofilen Pressucgsverwerfungen (= Kompressions-

verwerfungen DE MarGERIE und Heim) zu erwarten.

Mit andern hat besonders Stille die Ansicht von der

Faltung, d. h. der Zusammenstauchung, des nordwestdeutschen

Bodens vertreten. Seine Profile aber, die in Ubereinstimmung

damit eine Raumverkiirzung infolge der Schichtenstorungen

hatten aufweisen miissen, zeigen im Gegenteil eine Ausdehnung,

was LaCHMANN dazu benutzte, um unter Anerkennung der SlTLLE-

chen Profile die Unrichtigkeit von dessen Ansichten nachzu-



weisen. Es ist aber zu bedenken, daB, wie der kartierende

Geologe im allgemeinen, so auch Stille wohl den Yerlauf

der Yerwerfungen an der Erdoberflache festlegen, selten aber

sicheres liber ihr Einfallen erfahren konnte. In hiigeligem

Gelande gibt fiir dieses oft der Yerlauf der Briiche einen

Anhalt, der besonders dann beachtenswert ist, wenn die Yer-

werfungen langs den Hangen und Erhebungen mit einer ge-

wissen RegelmaBigk eit Tom Berge ausgebogen (wie die

Hohenlinien) oder zu ihm eingebogen sind. Die sicbersten

Aufscbliisse iiber das Einfallen der Briiche geben allerdings

Bergwerke, und Ton der Untersucbung solcber — an der

Ibbenbiirener Bergplatte bei Osnabriick — bin icb ausge-

gangen 1

). Dieser Gebirgsaufbrucb bildet eine flache, 15 km
lange und bis 5 km breite Erhebung, deren Langsachse west-

nordwestlicb, parallel den Hebungslinien im Osning-Wiehen-

gebirge gericbtet ist. Ibre Hauptmasse bestebt aus Carbon,

dessen Floze abgebaut werden, und in der ostlichen Halfte des

Siidrandes sowie am Ostende der Bergplatte werden die Eisen-

erze des Zecbsteins gewonnen, wodurcb die Randverwerfungen

der Erbebung aufgescblossen worden sind.

Die Carbonscbicbten sind flach gefaltet, wie dies aus

Figur 1 zu erkennen ist, und zwar so, daB die Acbsen der

Ealten der Langsacbse der Bergplatte und damit aucb dem
Hauptstreicben im Osning-Wiebengebirge gleicb, d. b. bercyniscb,

gericbtet sind. Daraus folgt die Gleicbaltrigkeit dieser Ealtung

mit der Bildung der Bergplatte und des Osning-Wiebengebirges,

die nacb Ablagerung des groflten Teils der Kreidescbicbten

entstanden.

Zu der Faltung, die mit einer Yerkiirzung der Erdrinde

quer zum Streicben yerbunden war, stimmt ausgezeicbnet, daB

icb im ostlicben Teile des Siidrandes der Bergplatte, im Ge-

biete der Erzgruben, Pressungsverwerfungen feststellen konnte,

die unter die Bergplatte einfallen. Auch am Nordrande liefi

sicb an einer Stelle das Einfallen einer Yerwerfung unter das

Gebirge, bier also nacb Siiden erkennen. Im iibrigen sind

die Aufscbliisse ungeniigend oder es feblen solcbe iiberbaupt,

jedocb wird durcb den Umstand, daB in den gut aufgescblossenen

und nocb fabrbaren Teilen der Gruben die Mebrzabl der

streichenden Briicbe unter die Bergplatte einfallt, wahr-

scbeinlicb gemacbt, daB aucb in den iibrigen Teilen der

Randzone die Briicbe sicb abnlicb yerbalten. Hierfiir spricbt

J

) Ygl. E. Haarmann: *Die Ibbenbiirener Bergplatte, ein „Bruch-
sattel". BRANCA-Festschrift, Leipzig 1914, S. 324—372.

25*
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auch der von der Bergplatte nach auBen gebogene Verlauf der

Randverwerfungen im geologischen Kartenbilde, wie er iiberall

am Nord- und Siidrande zu erkennen ist.

Am Ost- und Westende der Bergplatte sinkt die Auf-

sattelung unter die jiingeren Schichten ein, wobei die Schichten

durch stralilig auseinanderlaufende Briiche zerteilt werden.

Bei den das Gebirge durchsetzenden Querverwerfungen

liegt immer das Hangende tiefer, sie sind also Dehnungs-
verwerfungeri.

Alle diese Erscheinungen scheinen mir wesentlich aus einer
Ursache erklart werden zu miissen : aus seitlicher Zusammen-
pressung. Diese faltete zunachst die Schichten, wobei in ihnen

Langsrisse entstanden, die senkrecht oder annahernd senkrecht

zur jeweiligen Kriimniungsperipherie der Falten die Schichten

durchsetzen. Sie muBten in den Satteln nach oben „klaffen",

was so zu yerstehen ist, daB die Spalten nur gelegentlich

und stellenweise offen blieben; im allgemeinen werden hangende

Gebirgsteile schon bei der Aufpressung des Sattels in diese

Zerrspalteo an Spriingen eingesunken sein. In den Mulden
mufite das Gestein nach unten durch die Risse bis zu gewissem

Grade gelockert werden.

Der weiterwirkende Druck preflte sodann aus den Falten

einzelne der keilformigen Bogenstiicke aus, und zwar in den

Satteln nach oben, in den Mulden nach unten, soweit hier die

Unterlage nachgeben konnte. War diese plastisch, so kam sie

bei der Faltung unter Druck, und daher sehen wir, dafl gerade

in den Mulden plastische Gesteine (Schieferton, Salz, Magma)
aufgetrieben werden.

Diese mit Bruchbildung so eng verbundene Art der

Faltung nannte ich Bruchfaltung, aus der sich Bruchsattel

und Bruchmulden ergeben. Die dabei entstehenden Briiche

— Faltenbriiche — konnen solche sein, bei denen das Hangende

tiefer liegt (normale' Yerwerfungen
,

Dehnungsyerwerfungen,

Spriinge), oder solche, bei denen es hoher liegt (abnorme

Verwerfungen, Pressungsverwerfungen, IJberschiebungen). Da
die bisherigen Bezeichnungen teils unzutreffend sind, teils

einen Yorgang ausdr'dcken, so habe ich im Bedurfnis nach

Eigenschaftsworten, welche nur den Zustand ausdriicken, die

sich bei Bruchfaltung bildenden Faltenbriiche als „hangend-

tiefere" und „hangendhohere" bezeichnet 1
). Beide entstehen

Herr Professor Dr. K. Scheffler in Braunschweig war so

liebenswiirdig, inir iiber die Bildung dieser Worte mitzuteilen, daB sie

zwar etwas ungewolmlich ist, weil sich der grammatische Hauptbegriff

des Eigenschaftswortes, d. h. der zweite Bestandteil, nicht auf das
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durch ein und denselben Yorgang: durch seitlichen Zusammen-
schub.

TJberall in Nordwestdeutschland — soweit es das saxo-

nische Faltungsfeld umfaflt — sehen v\Tir den oben geschilderten

entsprechende Yerhaltnisse wieder: neben hangendtieferen Falten-

bruchen, aus denen man zu Unrecht auf weitwirkende Zerrung

der Erdkruste schlofl, finden wir zahlreiche hangendhohere, und
diese um so mehr, je ausgedehnter die Aufschliisse durch Bergwerke
und Bohrungen werden. Bekannt ist die Osning- „Uberschie-

bung", und ganz besonders sind in letzter Zeit durch den

Kalibergbau Verwerfungen aufgeschlossen worden, welche unter

die Aufpressungen einfallen. Ich erinnere noch an die ein-

wartsfallenden Storungen am Nordrande des Harzes, am Nord-

und Siidrande des Thiiringer "Waldes und an den Randern
mancher der kleineren Gebirgsaufbriiche.

Mit der Zahl genauer Untersuchungen und Aufnahmen
vermehren sich die „IJberschiebungen", die hangendhoheren

Briiche; immer mehr erweist sich ihre grofie und allgemeine

Yerbreitung und dadurch ihre Bedeutuug fiir die Beurteilung

des Gebirgsbaus. Hiermit yerschwindet das Bild des Schollen-

gebirges, wie man es sich lange von Nordwestdeutschland

machte, des Scholleugebirges, das in Gegensatz zum Falten-

gebirge gestellt wird und durch Dehnuug der Erdkruste ent-

standen ist. Dai3 es sich bei uns um ein solches nicht handelt,

und nicht einzelne Schollen als Horste stehen blieben, wahrend

andere grabenformig eiiisanken, zeigen besonders augenfallig

jene kleinen Yorkommen alterer Schichten mitten in jiingeren.

Auf Blatt Peckelsheim kommt zum Beispiel nach Stilles

Aufnahmen in einem Spaltenzuge zwischen jiingeren Schichten

Zechstein zutage, den man sich nicht als stehengebliebenen

Horst im Schollengebirge, wohl aber als ausgeprefiten Kern

im Bruchfaltengebirge vorstellen kann. Nach der von mir

gewonnenen Auffassung miifite ich die Profile im ostlichen

Yorlande der Egge anders entwerfen, als dies Stilt.E getan

hat, und zwar etwa so, wie ich es in Fig. 3 im Yergleich

mit einem STlLLEschen Profil, Fig. 2, dargestellt habe. Bei

Hauptwort (Yerwerfung) bezieht, socdern auf den ersten Bestandteil

des Eigenschaftswortes. Es gibt jedo-ch einzelne Falle, die als Vor-

bilder fiir jene ^etwas ktihne Art der Wortbildung" angesehen werden
konnen, namlich eiDige Zusaromensetzungen mit „frei": ein fuBfreies

Kleid, ein handfreier WettermanteJ, ein riickenfreier Platz. Derm ein

fuBfreies Kleid ist ein solches, bei dem die FiiBe frei sind usw. Dem
entspricht ganz genau die hangendhohere Yerwerfung, als eine Yer-

wertung, bei der das Hangende hoher ist oder liegt. Herr Professor

Sohbpfler empfiehlt mir schlieBlich, „die Worter getrost anzuwenden".
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guten Aufscbliissen beobacbtet man in der Natur nicht — wie

icb es in clem Entwurf darstellen muBte — einzelne, tief

hinunter setzende Briicbe, sondern Yerwerfungszonen, deren

einzelne Spalten vielfach flacber einfallen als angegeben.

Wenn unter Zerrung nicbt lediglicb ein Auseinanderfallen

der Gesteine infolge yon Scbwerkraft, sondern die Debnung

groBerer Krustenteile durcb Zugspannungen verstanden wird,

so muB betont werden, daB die Gesteine eine viel zu geringe

Zugfestigkeit baben, um Zugspannungen fortpnanzen zu konnen,

so daB die Entstebung eines Gebirges auf diese Weise nicbt

denkbar ist. Sinkt eine Scbolle infolge ibrer Scbwere ein, so

Profil aus dem ostbcnen Vorlande der Egge (nach Stille):

ein Dehnungsprofil, das mit der Ansicbt von der Faltung

in Widerspruch steht.

Fig. 3.

Entwurf eines Profils bei denselben Verhaltnissen iiber Tage,

ubereinstimmend mit der Auffassung von Zusammenschub oder

Faltang: ein Pressungsprofil.

wird sie in einen engeren Raum gezwangt; es tritt Raummangel
oder MaterialiiberschuB ein. und die Folge sind Stauungs-

erscbeinungen, zum mindesten und vorwiegend an den Randern

der Scbolle.

Die Yeranlassung zu der Annabme weitwirkender Zer-

rung als Ursacbe fur die Entstebung von Schollengebirgen

war augenscbeinlicb das Auftreten bangendtieferer Briicbe.

Es wurde scbon gezeigt, daB die streicbenden von diesen bei

Brucbfaltung entsteben miissen, aber aucb die querscblagigen

fugen sicb als notwendiges Glied in den dargelegten gebirgs-

bildenden Vorgang. Ungleicbbeiten in den gepreBten Scbiebten,

zuriickgebencl auf verscbiedene Ablagerungsbedingungen und
besonders auf dieWirkungen vorbergebender Krustenbewegungen,
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sowie ungleich stark wirkender Druck waren die Ursachen, daB
bei Bruchfaltung nicht weithin im Streichen gleichmaBig ge-

baute Aufpressungen emporgewolbt, sondern an den Achsen
die Schichten ganz verschieden hoch aufgeprefit wurden. Die
Querverwerfungen, welche diese ungleich gehobenen Gebirgs-
teile gegeneinander begrenzen, miissen notwendigerweise hangend-
tiefere sein. Die urspriinglich etwa wagrecht liegende Schichten-
folge wurde bei der Auffaltung in Querstreifen geteilt, die

nicht nur gegeneinander verschieden hoch gehoben wurden,
sondern auch fur sich im Langsschnitt geneigte Lage annahmen.
Dadurch muBten Liicken (= Materialmangel oder Raumiiber-
schuB) entstehen, da natiirlich eiae Ranmverklirzung im Langs-
profil bei Brucbfaltung nicht stattfinden konnte. Diese Liicken

konnten aber nur durch haDgendtiefere Briiche ausgeglichen
werden, wie dies in Fig. 4 dargestellt wurde.

Fig. 4.

Schema eines Langsschnittes bei Bruchfaltung,
ein Dehnungspronl.

"Wenn Ungleichheiten in der Zusammensetzung und Lage-

rung der gepreBten Schichten eine verschieden hohe Auf-

pressung an den Achsen verursachten, so ist klar, daB diese

selbst nicht weithin ohne Unterbrechung durchstreichen konnten,

da die aufpressungsgeneigtesten Punkte keine gerade Linie

quer zur Druckrichtung bildeten; nur zufallig konnte dies auf

eine Strecke weit der Fall sein. Die Achsen sind daher an

hangendtieferen Querbruchen abgesetzt.

Bei vielen der Gebirgsaufbrliche im saxoriischen Bruch-

faltengebirge verlaufen die Bandbriiche nur streckenweise am
Bande des heutigen Gebirges und ziehen sich vielfach in einiger

Entfernung im Yorlande hin, so daB dieses bis dorthin geolo-

gisch noch der Aufpressung zugehort. Am Rande der Erhebung

selbst findet man dann flaches Auflager der jiingeren Schichten.

Diese Yerhaltnisse werden sich ergeben, wenn bei der Auf-

pressung eine Gebirgsscholle kantet; der obere Teil findet

dann weniger Widerstand, und hier bilden sich jene Erschei-

nungen , aus denen man haufig auf einseitigen Druck hat

schliefien wollen, wiihrend die Beobachtungen in ihrer Gesamt-

heit dazu fiihren, zweiseitigen Druck anzunehmen.



— 361 —

Als Ursachen der sich in Ealtung und hangendhoheren

Yerwerfungen zeigenden RaumYerkiirzung der Erdkruste s alien

wir seitlichen Druck an und fiihrten auf diesen die Auf-

pressung einzelner Bogenteile aus den Falten zuriick. Y/enn

nun der Einwand erboben wird 1

), daB die geringe Druck-

festigkeit der Gesteine die Aufpressung von Erdrindenteilen

nicht erlaubte, so mag dies fur die groBeren Gebirgsaufbruche

gewisse Bereobtigung baben, und man Ysdrd daher wenigstens

fur diese die Mitwirkung auftreibenden isostatiscben Drucks

in Rechnung ziehen miissen.

Wober der Seitendruck kam, vermogen wir nicbt un-

mittelbar aus Beobacbtungen zu entnebmen. Mit andern bin

ich der Ansicbt, claJ3 er sicb aus dem Einsinken groBerer

Rindenteile ergab und somit auf die Wirkung der Schwerkraft

zuriickgebt.

Zur Diskussion sprecben die Herren GRUPE, KRUSCH,
TlETZE, ZlMMERMANN I, Rauff und der Yortragende.

Zu dem Yortrage des Herrn HAARMANN liber den Bau
Yon Nordwestdeutscbland fiibrt Herr GRUPE folgendes aus:

Den allgemeinen Scbllissen, die Herr HaARMANN aus

seinen Spezialstudien an der Ibbenburener Bergplatte ziebt,

daB namlich unser norddeutscbes „Scbollengebirge" in AYirklicb-

keit unter dem Yorwiegenden Einflusse faltender, horizontal

wirkender Krafte entstanden ist — wie dies neuerdings wieder

Yor allem STILLE in seinen Arbeiten betont — , kann icb

nacb meinen Erfabrungen nur zustimmen, Es baben ja die

Tiefbobrungen der letzten Jahrzehnte gezeigt, daB Yiele unserer

bedeutenderen Brucblinien Uberscbiebungen oder Yielleicbt

z. T. aucb, um im Sinne Haarmanns zu reden, bangendbobere

Yerwerfungen sind, denen zufolge die aus alteren Scbicbten

bestebenden Horste als sog. „ Aufpressungsborste" auf die aus

jiingeren Scbicbten gebildeten Massive iiberschoben sind, so

z. B. die Zecbstein-Buntsandsteinborste der Ablsburg, des

Elfas, Homburgwaldes und Yoglers auf das Solling-MassiY und
sein jungtriassiscbes Yorland. Hierber geboren weiter aucb

die an den Brucbrandern unserer mitteldeutscben Graben

Yielorts aufgepreBten Scbollen Yon alterem Gestein, z. B. Yon

Zecbsteindolomit, oder der Yon Haarmann besonders erwabnte

„ eruptive Rot" ZlMMERMANNs, und es diirfte wobl kaum einen

l

) Vgl. K. Andhee: Uber die Bedingangen der Gebirgsbildung,

Berlin 1914, S. 7f.
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Geologen mehr geben, der diese lokal beschrankten Vorkommen
Yon alteren Schichten als echte Horste ansieht, d. h. als Horste,

die gegeniiber den angrenzenden normal gelagerten und weit

ausgedehnten Schichtentafeln stehen geblieben sein solleii. Es
hat sich ferner die alte Ansicht Yon KLOOS bestatigt, daB Yon

den beiden Leinetalniigeln, die im Bereiche des mittleren

Leinetals den Gebirgsbau charakterisieren, der eine, und zwar
der ostliche, auf den anderen, den westlichen, iiberschoben ist,

und nach den neueren Untersuchungen you Renner 1

) ist

auflerdem im tieferen Untergrunde des Leinetals noch eine

dritte tektonische Scholle, aus Buntsandstein bestehend, Yor-

handen, auf die langs einer nur schwach geneigten Flache das

Salzgebirge des Westfliigels hinaufgedriickt worden ist. Das
alles sind natiirlich Erscheinungen, die entschieden die Wirk-
samkeit Yon Faltungs- und HebungsYorgangen im norddeutschen

Gebirgslande dartun.

In dieser Auffassung bin icb in neuster Zeit besonders

noch durch meine Studien am Hildesheimer Walde, jener

groi3en, siidlich Hildesheim gelegenen Trias-Antiklinale, bestarkt

worden. Nach den Resultaten der Tiefbohrungen sind auch

hier die grofien streichenden Storungen, die den ostlichen Teil

des Hildesheimer Waldes, und zwar im Nord- und Suduiigei

sowie entlang der Sattelachse durchziehen, Uberschiebungen,

denen zufolge die eine Zechstein-Buntsandsteinscholle auf

die andere iiberschoben ist. Und noch eine zweite Er-

scheinung ist fur die Yorliegende Frage charakteristisch. Die

Schichten des Hildesheimer Waldes sind nicht nur Yielfach

stark gestort und steil aufgerichtet, sondern auch gelegent-

lich in ausgepragte Falten gelegt, und zwar sowohl im Be-

reiche der leichter deformierbaren Lias- und Keuperschichten

wie aber auch im Bereiche der starren Muschelkalkbanke,

und zeigen damit auch ihrerseits die Wirkuugen horizontalen

Gebirgsdruckes an. Diese Erscheinung wirft aber zugleich ein

besonderes Licht auf die Frage nach der Entstehung unserer

Salzhorste, die ja auch im Hildesheimer Walde den Kern des

Sattels bilden und bergmannisch erschlossen sind. Das Salz-

gebirge kann in solchem Falle nicht durch den Belastungs-

druck der — ja selbst aufgerichteten und gefalteten — Deck-

2

) Renner, Gebirgsbau and Salzlager im mittleren Leinetal. Archiv

fur Lagerstattenforschung der Kgl. PreuB. Geol. Landesanstalt 1914,

Heft 13.
2
) 0. Grupe u. W. Haack, Zur Tektonik und Stratigraphie des

Hildesheimer Waldes. 7. Jahresber. d. niedersachs. geol. Vereins iD

Hannover 1914, S. 145 ff.
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gebirgsschichten (im Sinne HARBORTs), geschweige durch

dem Salze innewohnende Krafte (im Sinne yon LACHMANN-
Arrhenius) emporgetrieben sein, sondern es ist der Kern
eines regelrechten Faltungssattels, und durch dieselben Krafte

wie auch das Deckgebirge gefaltet und disloziert worden, wenn
es auch infolge seiner hohen Plastizitat der Einwirkung des

Gebirgsdruckes besonders leicht bat nacbgeben konnen und
dadurch in besonders starkem Grade deformiert worden ist.

Der Uberschiebungscharakter der Storungen ist bei Mangel

an Aufscbliissen natiirlieh nur scbwer festzustellen, und damit

diirfte es zusammenhangen, da£ Stille in seinen Profilen eine

Darstellung der Dislokationen angewandt bat, die, wie Herr

HAARMANN bemangelt, nicht immer mit seiner Auffassung iiber

die Entstebung der Tektonik durch Faltungsdruck im Einklang

steht, und die noch in jiingster Zeit Herrn Lachmann in

dieser Zeitscbrift (Monatsber. 1914, S. 227 ff.) Yeranlassung

gegeben bat, damit Stilles saxonische Faltung zu bekampfen

und uberbaupt abzulehnen. Dieser Yersuch Lachmanns ist

aber durcbaus Yerfehlt, und dessen Einwande andern nach

meiner Uberzeugung nicbts an der Richtigkeit der STlLLEschen

Auffassung iiber den Cbarakter und die Entstehung der

deutschen Mittelgebirge.

Herr KRUSCH hebt den Unterschied in der Auffassung des

Yortragenden und des Herrn TrETZE hervor. Herr HaARMANN
will die tektonischen Erscheinungen der Ibbenbiirener Bergplatte

ausschlieBlich mit Hilfe der saxonischen Yorgange erklaren,

wahrend Herr TiETZE im allgemeinen mit der yaristischen

Faltung auszukommen glaubt, wenn er auch die Grenzver-

werfungen als etwas j linger annimmt als die Querspriinge des

Bergmassh's.

Herr H. wurde durch die STlLLEschen Arbeiten angeregt,

die zur Zeit der TlETZEschen Aufnahmen noch nicht veroffent-

licht waren. Der Inhalt der H.schen Ausfiihrungen stellt eine

Revision der allgemeinen STlLLEschen, angewandt auf das Ibben-

biirener Beispiel, dar.

Die herzynisch streichende Langsrichtung der Ibbenbiirener

Bergplatte lafit sich nach K. nicht mit varistischen Yorgangen

in Einklang bringen, da deren Yerwerfungen in der Regel mehr
oder weniger nordlich streichen.

Die Schwache der Erklarungsversuche H.s und T.s liegt

darin, dafi beide alle Erscheinungen als im allgemeinen gleich-

zeitig auffassen. Man diirfte aber kaum Fehl gehen, anzu-

nehmen, dai3 die Querverwerfungen der Bergplatte ein wesent-
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licb anderes und zwar boberes Alter baben, als die die Platte

begrenzenden Verwerfungen. Mit groBer Wabrscbeinlicbkeit

ist entsprecbend den Storungen im Westfaliscben Steinkoblen-

becken anzuneiimen, daB die quer zur Bergplatte Yerlaufenden

Spriinge varistisches Alter haben, wabrend die Grenzverwer-

fungen wesentlicb jiinger sind und mutmaBlicb zur Zeit der

saxoniscben Yorgange entstanden.

Der von Herrn H. betonte Sattelbruch wiirde eine keil-

formige Gewolbeausquetscbung darstellen, fur die es zweifellos

Beispiele in Deutscbland gibt, wenn aucb die Widerstands-

fabigkeit der Konglomeratschichten von Ibbenbiiren zur Yor-

sicht mahnt.

DaB wir im Norden des Beckens yon Miinster mit

jiingeren als varistischen tektonischen Bewegungen rechnen

miissen, beweisen aucb BartlinGs und meine Untersucbungen

in der Nahe der hollandiscben Grenze, wo sich eine jiingere,

Yortertiare ostwestlich gerichtete Faltung, die K. friiher als

„bollandisch- Salm Salmscbe" bezeicbnete, bemerkbar macbt.

Herr 0. TIETZE bemerkte: Der Ibbenbiirener Scbaf-
berg eignet sicb absolut nicbt zur Yerwendung als Beweismaterial

fiir die tbeoretiscben Ausfiihrungen des Herrn Haarmann iiber die

Entstebung sog.Brucbsattel. Yorredner setzt einen stark gewolbten

Sattel Yoraus; in der Tat bildet das Carbon in dem angezogenen

Beispiel in der ostlicben Halfte des Berges eine mit wenigen

(15— 2 Graden) gegen Norden geneigte Platte you 3—4 km
Breite, deren schwache sattelformige Wolbung sicb nur am
Siidrand der Platte findet und dort eine ganz unbedeutende

Rolle spielt. Den Westteil des Berges zerspaltet eine Eeibe

nordsiidlicber Yerwerfungen , die an und fiir sicb mit der

Tbeorie eines Yon Siiden und Norden auf die Platte wirkenden

Druckes kaum vereinbar sind; dagegen sind sie fiir eine

andere Erklarung der geologiscben Gescbicbte des Scbafberges

Yon um so Yvesentlicherer Bedeutung. Aus der Yerfolgung

eines in den fiskaliscben Gruben Yielfacb aufgescblossenen und
abgebauten, durcb Bergmittel typiscb gekennzeicbneten Flozes

ergibt sicb, daB die Platte durcb eine in etwa nordsiidlicber

Bicbtung streicbende HauptYerwerfung in zwei Teile derart

zerlegt ist, daB deren ostlicber Teil gegen den westlicben

Yoraussicbtlicb um mebrere Kilometer ins Liegende Yerworfen

Yvurde, wabrend der westlicbe durcb parallel e Yerwerfungen

in nacb Westen geneigte Scbollen zerfiel. Somit mussen altere

Yerwerfungen bestanden baben, die durcb spiitere in bercyni-^

scber Ricbtung Yerlaufende gescbnitten wurden, durcb die
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zugleich der nordwest-siklostliche Verlauf des Schafberges so,

wie er sich heute noch heraushebt, in seinen Grundziigen

bereits yorgeschrieben wurde 1
). Es laBt sich also nicht, wie

Herr Haarmann auszufiihren yersuchte, die geologische Ent-

stehung des Schafberges durch einen einmaligen tektonischen

Vorgang erklaren.

Leider hat Herr HaARMANN seine Beobachtungen, auf die

er seine Theorie yon den dem Berge zufallenden Yerwerfungen

begriindet, ini Vorlarid des eigentlichen Schafberges, in dem
durch zahlreiche richtungslos abgesunkene Carbon- und Zech-

steinschollen gefiihrten Permer Stollen und seinen Querschlagen

ausgefiihrt, die sich in respektabler Entfernung you der weiter

nordlich gelegenen Hauptstorungszone halten. Dazu kommt
die UnYollstandigkeit seiner Beobachtungen, indem er nur

solche Yerwertet, die zu seiner Theorie passen (man Yergleiche

hierzu S. 333 u. 334 in seiner angezogenen Arbeit).

SchlieBlich yermiBt man in den in keiner Weise iiber-

zeugenden Ausfiihrungen des Herrn Haarmann eine Erklarung

dafiir, daB bei dem Yon ihm Yorausgesetzten, Yon N und S

auf die Gebirgsmassen gleichzeitig wirkenden Druck zugleich

„ahnlich dem SchluBstein eines Gewolbes" Massen empor-

gedriickt (emporgesattelt) werden, wahrend ein Teil zur selben

Zeit senkrecht absinkt, und ferner eine Erklarung dafiir, daB

das Ergebnis dieses tektonischen Vorganges, die durch die

Zerrung entstandenen Spalten, in NS-Bichtung und nicht quer

dazu Yerlaufen.

Zu der bereits erschienenen Arbeit wird im Jahrbuch

der Kgl. Geol. Landesanstalt eine ausfiihrlichere Erwiderung

erscheinen.

Herr E. ZIMMERMANN I wies auf den yon Herrn

J. WALTHER im yorigen Jahre yorgefiihrten „orogenetischen

Spaltenapparat" hin und betonte, daB in diesem eine typische

„Schollenlandschaft" durch seitlichen Druck in „Horste" und

„ Graben" zerschoben yvird. Ahnlich stelle er sich den Bau
des thiiringischen Triasbeckens yor: Dieser werde beherrscht

durch groBe ebene oder nur schwach nach unten oder oben

durchgebogene Schollen, die man nicht oder nur als aufierst

!

) Dieser Me'mung liabe icli bereits in meiner Arbeit iiber das

lbbenbiirener Steinkohlengebirge (Jahrbuch der Kgl. Geol. Landesanstalt

fur 1908, XXIX, T. II, II. 2, S. 341) Ausdruck gegeben: „Diese Stoning

muB stattgefancien haben, elie die Loslosung des Ilorstes aus dem
Nebengestein erfolgte — ".
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schwach gefaltet bezeichnen konne. Alle Bilder kraftiger

Faltung seien dort auf die bei den Auf- oder Abwartsbewegungen
sich quetschenden Ran der der einzelnen Schollen beschrankt

und stellten zusammen mit den ebenda sich haufenden Briichen

die bezeichnenden „ Storungszonen" dar. Erne solche auf eine

Flexur zuriickzufuhrende Schollenrand- Storungszone sei es

auch, in der auf den Blattern Plaue und Stadtilm die von
ihm zuerst beschriebenen Rotaufpressungen vorkommen, die

nach ihrem Auftreten und ihrem GrofienmaUstab an Eruptiv-

gesteins-Gange erinnern und auf die Herr Haarmann Bezug
nel^me. Die Bezeichnung „eruptiver Rot" solle ja auch nichts

anderes als „emporgepreflter Rot" bedeuten.

AuBerdem erinnerte Herr ZiMMERMANN daran, daB es fiir

Yerwerfungen mit tieferem und solche mit hoherem Haiigenden

aui3er den Namen „normale Yerwerfungen" und „anormale

Yerwerfungen oder Uberschiebungen" auch noch altere, kiirzere,

eindeutige, hypothesenfreie Bezeichnungen gabe, namlich

„Sprunge" und „ Ub er spriinge ". Da diese schon von

VON CaRNALL und zwar in seinem klassischen Buche iiber

„ Spriinge im Steinkohlengebirge" aufgestellt seien, hatten sie

den Yorzug alteren Rechtes und waren ebenso leicht Yerstand-

lich, wie die nicht dem gewohnlichen Sprachgebrauch ent-

sprechenden und darum einer erstmaligen Erlauterung be-

diirftigen, aber — das sei zuzugeben — nicht sprachwidrig

gebildeten HAARMANN schen Namen „Hangendtiefere und
Hangendhohere Yerwerfungen".

Herr KAUFF warnt davor, die geologische Nomenklatur

ohne Not durch neue Ausdriicke zu beschweren. Eiir die von

Herrn HAARMANN vorgeschlagenen, umstandlich langen Be-

zeichnungen „Hangendtiefere und Hangendhohere Yer-

werfungen" — deren sprachlich richtige Bildung, nebenbei

bemerkt, mindestens zweifelhaft ist — haben wir in „ Sprung"
und „Wechsel" gute alte Worter der Bergmannssprache, die

auch den Geologen wohlbekannt und gelaufig sind (GlJEMBEL,

Grundzuge der Geologie, 1888, S. 261; Heise u. Herbst,
Lehrbuch der Bergbaukunde, Bd. I, 1908, S. 18, 27; KAYSER,

Lehrbuch d. Allgem. Geologie, 4. Aufl., 1912, S. 194, 198;

etc. etc.). Will man das Wort „ Ub erschiebung " da ver-

meiden, wo man den Sinn der Bewegung nicht kennt, durch

die die betreffende Yerwerfung entstanden ist, so nennt man
diese einen „Weehsel". „ Spriinge "^ „Wechsel" und

„ Blatter" sind die drei Hauptarten der mit Zerreifiung ver-

bundenen Gebirgsstorungen. Mit jedem dieser Worter ist ein
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eindeutiger Begriff, eine ganz bestimmte rauinlicbe, von allem

Hypothetischen freie Yorstellung verbunden. Es bedarf deshalb

keiner neuen Namen dafiir.

Herr HAARMANN bemerkte: Das von Herrn ZlMMliiR-

MANN angefiibrte Modell JOH. Walthers stimmt ebenso wie

dessen Ansichten iiber die Tektonik Nordwestdeutscblands 1

)

ganz mit meiner Auffassung iiberein. In Walthers Modell

fallen die Randbriiche der Horste nicht von diesen ab, wie

es bei den Gebirgen der Fall ist, die man bisher als Scbollen-

gebirge bezeichnete und die aucb ich, wie ich ausdriicklich

bemerkte, darunter verstand , sondern die Horste sind „Keil-

horste", die Graben „Keilgraben".

Die verbaltnismaJSig scbmalen, stark gefalteten und ge-

storten Zonen zwiscben weithin nacb gelagerten Scbollen sind

mit den gefalteten Abscberungsdecken Bu/XTORFs zu vergleichen.

Was die Bezeichnungen bangendtiefere und hangendhohere

Verwerfungen angebt, so glaube icb docb, daB ein Bediirfnis

fur diese vorliegt. Unter „ Sprung" verstebt man gewobnlicb

nicbt nur eine bestimmte Lagerung, sondern man verbindet

damit die Vorstellung, daB bei ibm das Hangende abgesunken

ist. Carnalls „Ubersprunge
u

gebraucbt KOHLER fur wag-

recbte Yerscbiebungen, fiir ebendieselben Yerwerfungen, welcbe

SuESS Blatter nennt, wabrend KAYSER Ubersprung als Deck-

namen fiir Uberscbiebung anfiibrt. Wecbsel ist nacb meiner

Kenntnis und z. B. aucb nacb KOHLER, KAYSER und andern

ein Deckwort fiir Uberscbiebung, wogegen Herr Rauff dabei

nur die Lagerung im Auge bat. Wiirde icb also diese Be-

zeicbnungen gebraucben, so wiirden sie in ganz verscbiedenem

Sinne aufgefafit und es wiirde nur Yerwirrung angericbtet werden.

So sebr ich uberfliissige Wortbildungen vermeiden mocbte, so

glaube icb docb, micb gegen neue Bezeicbnungen dann nicbt

webren zu sollen, wenn sie notig sind und zur Klarung der

Sarhe beitragen, wie es bier nacb meiner Uberzeugung der Fall

ist. Es ist kein Zweifel, daB "Uberscbiebung (oder Wecbsel) und
Sprung einen scbarfen Gegensatz bilden, der aus dem Gegensatz

der fiir ibre Entstebung vermuteten Ursacben berriibrt. Dieser ist

aber bei Faltenbriicben nicbt vorbanden, da bangendbobere und
bangendtiefere gleicbzeitig als Begrenzungen ein und desselben

Gebirgstiicks entsteben konnen, wie aus der Textfigur zu er-

kennen ist, und diese Gleicbartigkeit der Briicbe bringe icb

l
) Joh. Walther: Uber tektonische Druckspalten und Zugspalten.

Diese Zeitscbr. 66, 1914, Monatsber. S. 284—311.
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sprachlich durch ein gerneinsames Hauptwort und durch m5g-
lichst bezeichnende Eigenschaftsworte zum Ausdruck.

Herrn TlETZE will ich auf die von ihm vorgebrachten Einzel-

heiten, deren Darlegung und Bedeutung mir nicht immer Mar
geworden ist, erst dann genauer antworten, wenn die yon ihm
augekiindigte Entgegnung auf meine Arbeit iiber die Ibbenbiirener

Bergplatte vorliegt. Hier will ich vor allem den Hauptunter-

schied zwischen Herrn TlETZEs und meiner Auffassung noch-

mals kennzeichnen. Herr TlETZE meint, die hercynisch ge-

richtete Faltung in der Ibbenbiirener Bergplatte sei

variscischen Alters 1

) and sei vor Bildung der heutigen
Erhebung vor sich gegangen. Ich dagegen kann nicht

verstehen, warum die sonst niederlandisch gerichteten Falten

des variscischen Gebirges bei Ibbenbiiren hercynisch streicheii

sollen; hier, wo es sich noch dazu um das Ausklingen dieser

Faltung handelt. Meine Auffassung geht vielmehr dahin, dafi

Hangendtieferer unci hangendhoherer Faltenbruch („SpraDg" imd

„IJberscliiebung"), gleickzeitig durch ein en Vorgang entstanden.

die hercynisch gerichteten Falten in der hercynisch

streichenden Bergplatte mit dieser gleichaltrig sind,

wahrend ich von vornherein vermute, daB variscische Falten

auch bei Osnabriick niederlandisch streichen mlissen. Wenn
daher Herr TlETZE meinen Beweis fur diese letzte Vermutung

nicht anerkennen will, -so ist das fur den Zusammenhang

meiner Auffassung ohne Bedeutung.

Ich verstehe nicht, was Herr TlETZE damit beweisen will,

daB er sagt, am Siidrande der Bergplatte traten rote Carbon-

l
) Nach Tietze war, eke die „Carbonscholle" aus dem „Neben-

gestein" gelost warde, ,,die urspriirigliche carbonische Ablagerung be-

reits gestort worden durch eine Faltung, die jung-carbonisch oder vom
Alter der Rotliegendzeit gewesen sein ruuB. Sie war beim Beginn der

Zechsteinzeit abgeschlossen. Diese Faltung erfolgte derart, daB die

Sattel- bzw. Muldenlinieii von NW nach SO streichen, d. h. also, sie

stehen beinahe senkrecht zum General streichen der Falten des Ruhr-

kohlenbeckens. Die Sattellinie des Piesberger Sattels streicht dagegen

fast ostwestlich mit geringer Abweichung nach SW." 0. Tietze, Das

Steinkohlengebirge bei Ibbenbiiren. Jahrb. d. PreuB. G-eol. Landesanst.

fur 1908, 11, S. 33G f.
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schichten auf, die der hangenden Abteilung des dortigen

Carbons angehoren. Da noch hangendere Schichten,
namlich Zechstein, Bundsandstein usw. dort in grower Aus-
dehnung vorhanden sind, so konnte doch in dem Vorkommen
dieser Carbonschichten nichts Sonderbares erblickt werden.

DaB der Sattel am Siidrande der Bergplatte auf eine kurze

Entfernung unterbrochen ist, andert nichts an dem tektonischen

Gesamtbilde. Ich habe mir yon der Stelle der Unterbrechung

kein klares Bild machen konnen, da mir die hier stellenweise

wegen "Wassersgefahr sehr beschrankten Aufschliisse nicht ge-

niigten, und ich habe daher einer gewagten Zusammenstellung

diese Vereinfachung des Bildes yorgezogen, die fiir meine

Auffassung ohne EinfluB ist.

Herr TlETZE sagte, ich habe auf meinem tektonischen

Kartenbilde bei der Darstellung der mit 70° nach Siiden

fallen den Langsverwerfung aus einer Reihe dort nah zusammen
auftretender Yerwerfungen gerade diese ausgesucht, die andern
— nordlich fallenden — dagegen auBer acht gelassen. Darauf

will ich heute Herrn TlETZE nur antworten, daB meine Dar-

stellung sich ganz genau mit derjenigen deckt, die er auf

seiner Karte von eben dieser Stelle gibt!

Uber das Altersverhaltnis der Langs- und Querverwerfungen

bemerke ich, daB auf den Querspalten jiingere Bewegungen
stattgefunden haben mogen, ebenso, wie sie auch in der An-
lage alter sein konnen. Ich selbst habe auf wiederholte Be-

wegungen an den Kluftnachen hingewiesen. Ein Beweis je-

doch, daB die Querverwerfungen iiberhaupt j linger als die Langs-

briiche seien, laBt sich nicht erbringen, auch nicht durch den

Hinweis darauf, daB die Langsbriiche an den Querbriichen zu-

meist absetzen. Dies kann sehr wohl bei gleichzeiti-

gem AufreiBen der quer zueinander verlaufenden
Briiche zustande kommen. Wie ich „gleichzeitig" ver-

stehe, habe ich in meiner angegebenen Arbeit iiber die Ibben-

biirener Bergplatte, S. 352, ausgefuhrt: „im geologischen Sinne",

d. h. die Schichtenstorungen gehen alle auf eine Wirkungs-
periode ein und derselben Ursache zuriick, innerhalb

deren Dauer sie — wie nicht anders moglich — nach-
einander einsetzten. „Erst nach einer gewissen Auf-

wolbung" entstanden die mit der Faltung so eng verbun-

denen Langsverwerfungen und sodann die Querbriiche. Da-
durch allein ist das Absetzen jener an den Querspalten

vollauf zu erklaren. Aber selbst, wenn ich hiervon ab-

sehe und die Moglichkeit in Rechnung ziehe, daB die Quer-

briiche spater wieder aufgerissen sind und dadurch das

26
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Absetzen deutlicher wurde, ja, daB ein Teil von ihnen

vielleicht iiberhaupt jiingerer Entstehung ist, so andert das

nichts an meiner Auffassung von dem im wesentlichen gleichen

Alter der Langs- und Querbriiche. Wenn namlich — wie

Herr KftUSCH mir zugab — die Ibbenbiirener Bergplatte im
ganzen eine einheitliche Bildung ist, so bleibt nichts

anderes iibrig, als dafi mindestens die Querbriiche mit be-

deutendem Yerwurf — sie sind in Figur 1 leicht kenntlich —
gleichaltrig mit der Faltung und den Langsbriichen sind.

Denn waren sie jiinger, so konnten die an ihnen vor sich

gegangenen Bewegungen nicht immer gerade bewirken, dafi die

Teile nach ihrer Verschiebung ein so geschlossenes und nach

aufien abgerundetes Gebilde ergeben, wie es die Ibbenbiirener

Bergplatte tatsachlich ist. "Wie sollte wohl der Schafberg

gegen den Dickenberg oder gar der ostliche gegen den west-

lichen Teil des Dickenberges grade so absinken konnen, daB

diese einzelnen Schollen nachher zusammen eine stark aus-

gepragte geologische Eiuheit bilden! Diese Yerhaltnisse wollen

sich mir nur so erklaren, daB bei der Aufpressung des Carbon-

kerns Querbriiche entstanden, bei denen jeweils der ostliche

und der westliche Teil nicht nur verschieden stark gehoben,

sondern auch verschiedenartig ausgefaltet wurden. Nur so

konnte die in den gemeinschaftlichen Umrissen sich aus-

driickende Einheit'der ungleich hoch liegenden und Yerschieden

stark gefalteten Schollen zustande kommen.
Theoretisch ist dieser Vorgang durchaus denkbar, wie ja

auch die Entstehung von Querbriichen wahrend der Faltung

schon in andern Gebieten nachgewiesen wurde. Ich verweise

hier nur auf den westfalischen Kohlenbezirk , wo die Yer-

haltnisse zwar vielfach anders liegen, jedoch fiir diesen Punkt

sehr wohl eine- Yergleichsmoglichkeit bieten. H. Meyer 1

)

sagte mit Bezug auf die Bickefelder und Unnaer Storung:

„Offenbar hat man es hier mit Storungen zu tun, . . . die zu

einer Zeit aufrissen, in der die Faltenbildung noch nicht ab-

geschlossen war, so dafi der Rest der Druckphasen hiiben und
driiben selbstandig vor sich ging und zu verschiedener Aus-

formung fiihrte." Das sind also dieselben Yorgange, wie auch

ich sie fiir die Entstehung der Ibbenbiirener Bergplatte an-

nehmen mufi.

l

) H. Meyer, Das flozfiihrende Steinkohlengebirge in derBochumer
Mulde zwischen Dortmund und Cameu, Gliickauf 1906, S. 1169—1186.



Herr ALFRED JENTZSCH sprach iiber die siidliche

Fortsetzung des finnischen Schildes (hierzu 1 Textfigur).

Eiiie der auffalligsten Erscheinungen ini geologischen

Kartertbilde Europas ist der Finnisclie Meerbusen, welcher

zusammen mit der nordostlich iiber den Ladoga- und Onega-

See ziehenden Niederung Fennoscandia von der russischen Tafel

scheidet: Nordlich des Meerbusens gefaltete algonkische Schiefer-

gesteine (Jatulian), bedeckt von ungefalteten Sandsteinen,

Quarziten und Tonschiefern des Jotnian und Eruptivmassen,

sudlich dagegen fast yollig ungestorte cambrische Schichten, die

sich flach, kaum merklich nach Siidosten unter silurische und
deyonische Schichten einsenken. Erst 700 km sudlicher, etwa

in der geographischen Breite yon Marienwerder, tauchen bei

Rawanitschi (60 bis 70 km ostlich yon Minsk) wieder Glaukonit-

kalk sowie alteste Tone des Untersilur und darunter ein fur

Ungulitensandstein (also oberstes Cambrium) gehaltenes Gestein

aus der verhullenden Diluvialdecke auf. Man mufite annehmen,
dafl unter dem Cabrium eine weite, bis in die Nahe des siid-

polnischen Mittelgebirges sich erstreckende Abrasion sflache liegt,

hatte aber fur deren Tiefenlage nur wenige Anhaltspunkte.

Als solche sind hauptsachlich zwei Brunnenbobrungen in der

Stadt St. Petersburg (jetzt Petrograd) bekannt geworden.

GREGOR VON HelMERSEN 1
) beschrieb 1864 ein Bohrloch im

Hof der Anstalt zur Herstellung der Staatspapiere (im Narwa-
schen Stadtteile, also siidlicb der Newa), wo man bei einer

Tiefe yon 657 Fufl (also 200 m) nach Durchbohrung eines

groben Sandsteins auf rapakiwiartigen Granit stiefl; und Fried-
RICH SCHMIDT 2

) berichtet 1897 yon einem neuen Bohrloch

auf dem Gelande der KALINKI - Brauerei, bei welchem man
ebenfalls auf Granit stieB und ein fast 3 m langes Kernstiick

des letzteren zutage forderte, das dem vom ostlichen Finnland,

nach dem Ladoga-See zu bekannten Granit entspricht.

Als Gegenstiick hierzu erhielt ich im Friihjahr 1914
durch Herrn Bohrunternehmer BlESKE (Konigsberg i. Pr.) aus

Reval, der bekannten Hafenstadt Estlands, eine Bohrprobe,

welche sichtlich gleichfalls dem Grundgebirge entstammt. Nach
meiner Untersuchung ist es ein unyerkennbarer Gneis, der

durch den BohrmeiBel zu einem groben sandahnlichen Gemenge

') Ball, de FAcademie Imp. Petersbourg. VII, 1864, S. 171.
2
) Guide des excursions du VII. Congres geologique international.

St. Petersburg 1897. Darin XXXIV. F. Schmidt: Kurzg Ubersicht
der Geologie der Umgebung von St. Petersburg, S. 3—4.

26*
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zerschlagen worden ist, aber in den groBeren der durchweg
splitterig gestalteten Bruchstiicke die Langsstruktur , mithin

den Charakter eines Glimmergneises, erkennen la(3t. Die Probe

entstammt nicht etwa einem erratischen Block, sondern an-

stehendem Gestein, weil sie aus einem 193,5 m tiefen Bohr-

loche stammt, fur welches der Bohrmeister scbon von 118,45 m
Tiefe ab „Felsen" verzeichnet. Der „Felsen", d. b. der Gneis,

ist also 75 m machtig befunden, obne durchbohrt zu sein.

G e g e n d von Reval im MaBstabe 1 : 15 000.

o 1 = Brunnenbohrung in der Papierfabrik,

o 2 = - in Rotermanns Fabrik,

o 3 = Brunnen in Rotermanns Villa.

Uber die Lage dieses Bobrloches gibt vorstebendes Kiirt-

cben im MaBstabe 1 : 15 000 Auskunft, welches einen Ausschnitt

eines dem Badeker fur Rufiland entnommenen Kartchens dar-

stellt, in welchem 3 Brunnen durch Ziffern bezeichnet worden
sind. Davon bedeuten

1. Die Papierfabrik bzw. Zellulosefabrik,

2. Rotermanns Fabrik in der Stadt (in welcher der

Gneis erbohrt wurde,

3. Rotermanns Villa an der See.

Reval liegt rund 300 km WSW von Petersburg und knapp
75 km S bis SSW von Helsingfors, nur etwa 50 km siidlich
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der nachsten finnischen Schareninsel. Wenn am Ufer der

letzteren der Fels bei der Meereshohe ansteht und dieser

in Reval bei 118,45 m unter dem Gelande, also etwa 110

bis 115 m tief unter dem Meeresspiegel, erbohrt wird, so ergibt

dies fiir die vorcambrische Abrasionsflache ein Gefalle von 110

bis 115 m auf 50 000 m, d. h. auf das Kilometer nur 2,2

bis 2,3 m oder eine Neigung von etwa 1 : 450 aus Norden

nach Siiden.

Das Petersburger Bohrloch ist etwa 80 km vom nachsten

Aufschlusse des Wiborger Granits entfernt, ergibt mithin fiir

letzteren ein Einfallen von 200 auf 80 000, d. h. auf das

Kilometer etwa 4 m oder eine Neigung von rund 1 : 250
aus Norden nach Siiden.

Beide Neigungswinkel gehoren derselben GroBenordnung

an: beide sind so gering, daB sie im Gelande dem betrach-

tenden Auge fast unmerklich waren, und daB sie auch unter

den Gefalleverhaltnissen unserer Eisenbahnen bleiben.

So stimmen also beide Tiefenzahlen trefflich zu dem
Bilde einer sanftgeneigten Abrasionsflache, auf welcher das

Cambrium der russischen Tafel ungestort sich unter dem Silur

und Devon weithin nach Siiden verbreitet. Konnte und diirfte

man ein gleichmaBiges Fallen annehmen, so wiirde beispiels-

weise in dem rund 560 km von Reval nach SW entfernten

Konigsberg — da dessen Breitenkreis nur etwa 500 km siidlich

von Beval verlauft — bei etwa 1000 bis 1200 m Tiefe unter

dem Ostseespiegel vorcambrischer Fels erwartet werden konnen.

Nun wissen wir aber, daB wenig siidlicher, zu Heilsberg in

OstpreuBen, erst bei 827 m unter dem Gelande, 740 m unter

dem Meeresspiegel, der Jura durchsunken wird und unter

diesem im Hinblick auf die von mir 1

) beschriebenen Bohrungen

bei Memel in OstpreuBen und Schubin in der preuBischen

Provinz Posen noch machtige Schichten von Trias, Perm und
Devon lagern, unter denen in der Tiefe wohl noch Silur und
Cambrium in mehreren hundert Metern Machtigkeit zu er-

warten sein diirften. So ergibt sich also, daB der vorcam-

brische Untergrund zwischen Estland und OstpreuBen starker
nach Siiden einfallt als von der finnischen Slidkiiste zur Siid-

kiiste des Finnischen Meerbusens.

Posen, OstpreuBen und die angrenzenden Teile Russisch-

Polens entsprechen also einer Gegend des Muldentiefsten im

]

) JentzSCh: Der vortertiare Untergrund des nordostdeutschen
Flachlandes. Abhandl. Kgl. Preufi. Geol. Landesanst., N. F., H. 72,

S. 1, 48 u. Taf. I.
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baltischen Palaeozoicum , von wo dessen felsiger Untergrund

nacli alien Himmelsrichtungen ansteigt. Seine Grenzlinien

sind nunmehr: Schwedens Siidostkuste, Reval, Petersburg, die

Gegend sudostlich der Rokitnosiimpfe bei Shitomir und Owrutsch

nnd eine Untiefe vermutungsweise unter den cambrischen

Schichten von Rawanitschi bei Minsk. Yon letzterem miissen

sie also westwarts bis Heilsberg im Herzen OstpreuBens urn

mehr als 1000, wahrscheinlich urn mehr als 3000 m einfallen

auf nur 500 km Entfernung.

Der Finnische Meerbusen ist nur wenig iiber 100 m, an

einer Stelle bis 124 m tief. Nach dem Ergebnis der Revaler

Bohrung greift er also mit seinem breiten, fast ebenen Grund
gerade hinab bis zu der Tiefe, in welcher Gneis, Granit und
andere krystalline Silikatgesteine lagern. Danach scheint es,

daB er durchWegraumung der weicheren cambrischen Schichten

gerade bis zur pracambrischen Abrasionsflache ausgeraumt ist

und im allgemeinen nicht allzu tief in deren felsigen Unter-

grund eingreift. Die Ausraumung ist hauptsachlich den bal-

tischen Eisstromen zuzuschreiben , die gerade von dort den

Hauptteil jener untersilurischen und cambrischen Geschiebe

entnahmen, welche in den Glazialbildungen Norddeutschlands

und der Niederlande eine so bemerkenswerte Rolle spielen.

Ich betrachte hiernach den Finnischen Meerbusen als

einen glazialen Trog, der sich — wie so viele durch Wasser
ausgebildete Grenztaler — gerade dort eingrub, wo harte

Gesteine unter weichere untertauchen.

IJber die weicheren Gesteine, welche den Gneis in Reval

bedecken und somit zwischen dieser Stadt und der finnischen

Kiiste im Meeresgrund oder unter dessen jungglazialen und
alluvialen Absatzen ausstreichen, gibt das Schichtenverzeichnis

der in R-OTERMANNs Fabrik ausgefiihrten Bohrung folgende

Auskunft. Nach Angabe des Bohrmeisters durchsank dieser:

7,50 m Schwimmsand bis 7,50 m Tiefe

10,50 - blauen fetten Tou . . . - 18,00 - -

10,00 - gelben sandigen Lehm . - 28,00 -

2,70 - nartgelagerten Ton . . - 30,07 - -

0,60 - hellgrtinen groben Sand - 31,03 -

4,70 - hellgriinen Sandstein . . - 36,00 -

0,75 - hellgriinen Sandstein,

sehr hart, mit einigen

schw. Gebirgssteinen . - 36,75 -

4,35 - hellgriinen Sandstein,

sehr hart - 41,10 -

9,40 - hellgriinen Sandstein,

nicht sehr hart ... - 50,50 -

21,20 - weiBen Sandstein ... - 71,70 -
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3,95 m Lehm bis 75,65 in Tiefe

3,95 - Sandstein ....... 79,60 - -

3,95 - Lehm - 83,55 - -

0,61 - Sandstein - 84,16 - -

1,52 - Lehm - 85,68 - -

1,82 - Sandstein - 87,50 -

0,65 - Lehm ........ 88,25 - -

1,52 - Sandstein - 89,67 - -

1,52 - Lehm - 91,19 - -

0,61 - Sandstein . - 91,80 - -

2,75 - Lehm - 94,55 - -

0,30 - Sandstein - 94,85 -

0,61 - Lehm, blntrot - 95,46 - -

3,00 - Lehm - 98,46 - -

1,22 - Sandstein - 99,68 - -

3,05 - Lehm - 102,73 - -

0,86 - Sandstein - 103,59 - -

1,52 - Lehm - 105,11 - -

0,30 - Sandstein - 105,41 - -

1,82 - Lehm - 107,23 - -

1,22 - Sandstein ....... 108,45 -

2,75 - Lehm, rot - 111,20 - -

1,82 - sehr harten Stein ... - 113,02 - -

4,57 - Lehm, braunrot . . . .- - 117,59 -

0,86 - sehr harten Stein ... - 118.45 -

75,05 - „Felsen", d. h. Gneis . - 193,50 - -

Gesteinsproben liegen leider nicht vor. Wir wissen aber

aus der Literatur, insbesondere den Angaben yon GREWINGK
und F. SCHMIDT 1

), daB bei Reval das Cambrium als „ Glint"

nahe an das Meer herantritt, und dafl vor dem Glint sich

glaziale und alluviale Schichten als niedere, stellenweise yon

Diinen durchzogene Stufe yorlegen, wahrend auf den Hohen
des Glint das Cambrium von den Kalken des Untersilur iiber-

ragt und bedeckt wird. Danach ist es klar, daB in ROTER-
MANNs Bohrloch cambrische Schichten durchsunken worden
sind. Ob diese schon bei 10,50 m oder erst bei 30,7 m Tiefe

erreicht wurden, kann ohne Gesteinsproben nicht entschieden

werden. Yon letzterer Tiefe an konnen wir das Profil kurz

zusammenfassen in die zwei Schichtengruppen

:

bis 50,50 m Tiefe

- 71,70 - -

- 108,45 - -

- 117,59 - -

- 118,45- -

- 193,50 - -

f 19,80 m griiner Sandstein . . von 30,70

\ 21,20 - weiBer Sandstein . . - 50,50

36,75 - Sandstein mit Ton
wechsellagernd ... - 71,70

9,00 - rotgefarbte Gesteine . - 108,45

0,86 - „sehr harter Stein" . - 117,59

75,05 - Gneis - 118,45

l
) Guide des excursions du VII. Congres geologique international.

St. Petersburg 1897. Darin XII. F. Schmidt: Exkursion durch Est-

land, S. 1—12.



— 376 —

Es lage nahe, den „griinen Sandstein" mit den durch

F. SCHMIDT als Vertreter des schwedischen Eophyton-Sandsteins

aufgefaBten Schichten zu vergleichen, da letztere griine Korner

fiihren. Doch liegt der Eophyton- Sandstein auf machtigem

„blauen Ton", welcher im allgemeinen den FuB des Glint

bildet und in Petersburg fast 100 m machtig befunden wurde.

Obwohl es selbstredend auch in der russischen Tafel unzu-

lassig sein wurde, auf so weite Entfernung vollig gleichmaBige

Ablagerung anzunehmen, ist es doch wohl wahrscheinlicher,

daJ3 die in Reval bei 7,5 bis 30,7 m Tiefe durchbohrten, vom
Bohrmeister als Ton und Lehm bezeichneten Schichten —
oder wenigstens deren tiefste Bank (von 28,0 bis 30,7 m) —
bereits dem Cambrium, und zwar dem „blauen Ton" im
Liegenden des Eophyton-Sandsteins angehoren. Ware diese

Auffassung zutreffend, so wiirde die Sohle des „blauen Tons"

in Reval bei 30,7 m unter Tage und 87,75 m iiber dem
Grundgebirge liegen, wahrend sie in Petersburg 388 FuB unter

Tage und 268 FuB 7 Zoll iiber dem Grundgebirge liegt. Die

letztere Zahl entspricht einer Machtigkeit von 81,8 m. Ware
unsere Deutung richtig, so wiirde demnach die Machtigkeit

dieser tiefsten Schichtengruppe des ostbaltischen Cambriums
in beiden, 300 km entfernten Stadten geradezu liberraschend

ahnlich sein. Das von G. V. HELMERSEN veroffentlichte Profil

der Petersburger Bohrung lautet:

7 FnB grobkorniger Sand
7 - feinkorniger Sand

17 - 4 Zoll grauer Lehm
4 - — - blaulicher Lehm
17 - 9 - grauer Blocklehm
8 - 7 - blauer Ton 1 25 FuB 4 Zoll

7 - 7 - Schwimmsand Schichten

8 - 9 - feinkorniger Schwimmsand unbestimmten Alters

10 - 5 - grobkorniger wasserhaltigerSandJ (vermutl. diluvial ? J.)

299 - 7 - „silurischer" (d. h. cambrischer) Ton, wechselnd mit

Sandstein u. Merge], enthaltend Bleiglanz, Zinkblende

und undeutliche PfLanzenreste, bis 388 FuB Tiefe

unter Tage;
25 - 6 - feinkorniger wasserhaltiger Sandstein;

4 - 8 - Ton;
66 - — - grauer feinkorniger Sandstein mit Lagen oder Nestern

von Spharosiderit;

15 - 7 - Ton;

53 FuB 1 Zoll Alluvium und
Diluvium

l
) v. Helmersen: Bull, de PAcademie Imp. Petersbourg VII,

S. 145— 148, sowie im russischen Akademiebericht. — Deutsch von

neuem abgedruckt in Felix Karrer: Der Boden der Hauptstadte

Europas, Wien 1881, 8°, S. 56.
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8 FuB — Zoll Sandstein mit Glimmer;
8 - 9 - toniger Sandstein;

40 - 4 - lockerer, feinkorniger wasserhaltiger Sandstein, unten
grobkornig;

46 - 1 - fetter, griinlichgrauer Ton;
5 - 2 - Sand;
1 - 1 - Sandstein;

14 - —• - dunkelgrauer Ton;
10 - 9 - Wechsel von Ton und Sandschichten;

3 - 5 - wasserhaltiger Sandstein;

18 - 3 - grauer Sandstein mit Glimmer, Chlorit und Feldspat.

Darunter bei 656 FuB 7 Zoll Tiefe: Granit.

Eine 115 m tiefe Bohrung auf der Insel Kokskar erreichte

inr Jahre 1903 unter einem Os das Cambrium, ohne dessen

Untergrund zu erreichen 1

).

Im April 1914 hat Herr BiESKE an der Papierfabrik

(Punkt 1 unseres Kartchens) mit groBem Durchmesser eine

Tiefbohrung begonuen, welch e bis 180 m Tiefe mit 300 mm
lichter "Weite gefiihrt werden sollte. Leider ist durch den

Krieg diese Bohrung bei 64 m Tiefe unterbrochen worden,

und die entnommenen Schichtenproben sind uns vorlaufig

nicht zuganglich. Immerhin moge das durch die Bohrobmanner
StORMER und Kaster aufgestellte Schichtenverzeichnis hier

mitgeteilt sein, da die durch die Firma BiESKE aufgestellten

Verzeichnisse yerstandlich und uns als zuverlassig bekannt

sind. Es lautet:

2 m Sand mit Wasser bis 2 m Tiefe

24 - grauer Sandstein mit vereinzelten

trocknen blauen Tonschichten ohne
Wasser - 26 -

18 - blauer trockner, fetter Ton ... - 44 -

18 - blauer Schieferton - 62 -

Man irrt wohl nicht, wenn man die Schichten yon 2 m
bis 62 m Tiefe zum Cambrium rechnet. Dann entsprachen

dieselben von 2 m bis 26 m dem Fucoiden- und Eophyton-

Sandstein, von 26 m bis 62 m, also 36 m machtig, dem
altesten, am Fufie des Glint zutage tretenden „blauen Ton",

welcher den Olenellus- Schichten zugerechnet wird. Unter

diesen ware dann der in ROTERMANNs Fabrik bei 31,3 m
Tiefe erreichte hellgriine Sand bzw. Sandstein zu erwarten.

Wir hoffen, daB die von den Russen kriegsgefangen ab-

gefiihrten Bohrarbeiter nach Beendigung des Krieges gesund

zuriickkehren und dann ihre Arbeit erfolgreich fortsetzen

l
) Doss im Korrespondenzblatt des Naturforschervereins zu Riga

56, Riga 1913.
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werden. Dann wird es uns moglich werden, die Schichten-

proben selbst zu untersuchen und dariiber zu berichten. Da
dann wahrscheinlich auch in ROTERMANNs Yilla gebohrt

werden dlirfte, haben wir diese, um einen wiederholten Karten-

abdruck zu vermeiden, als Punkt 3 auf dem Kartchen vermerkt.

Yielleicbt wird sich dann auch entscheiden, ob die tiefsten

iiber dem Gneis liegenden Schichten noch dem Cambrium oder

schon dem Jotnian angehoren.

v. w. o.

Krusch. Hennig i. V. Bartling.
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