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Protokoll der Sitzung vom 3..Januar 1917.

Vorsitzender : Herr Keilhack.

Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung mit dem Wunsche,
da,B die Giesellschaft im Laufie dieses Jahres ihre wissen-

schaftliche Tatigkeit wieder im Zeichen des Friedens aus-

iiben komue.

Er macht sodann die Mitteilung, daB ein friiheres lang-

jahriges Mitglied, Herr Hintze in Breslau, verstorben ist.

Als neue Mitglieder werden in die Giesellschaft auf-

aufgenommen:

Herr Dr. Eeich Wunderlich, z. Z. Mitglied der Landes-

kundl. Kommission in Warsch.au,

auf Vorschlag der Herren Penck, . Keilhack und
Belowsky, und

Herr Oberlehrer Hucke in Templin (Mark),

vorgeschlagen von den Herren P. G-. Krause, Kuhn
und von Linstow.

Auf BeschluB des Vorstandes wird denjenigen Mit-

gliedern, die 50 Jahre der Gesellsehaft angehort haben, in

Zukunft ein Gluckwunschschreiben des Gesamtvorstandes
iibersandt werden.

Das von der Humboldt-Akademie eingeschickte Vor-

lesungsverzeichnis wird zur Kenntnis der Versammlung ge-

bracht.

Weiter wird von der Kiindigung des Vertrages der Ge-
sellsehaft mit der Geologischen Vereinigung Mitteilung ge-

macht, die von deren Vorsitzenden, Herrn Steinmann,
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mit Giiltigkeit vom 1. d. M., bestatigt worden isti. Die Mit-
giieder der Gesellschaft, die die Berichte iiber „Die Fort-
schritte der Geologie" fernerhin beziehen wollen, miissen
die Mitgliedschaft der Geolog. Vereinigung erwerben. «

Die Zahi der Eingange fur die Bibliothek ist den Zeit-
umstanden entsprechend geringer als sonst.

Herr KEILHACK sprach uber

Die groBen Diinengebiete Norddeutschlands.

(Hierzu eine Karte.)

Die deutsche Literatur besitzt drei umfangreiche Werke,
die sich ausschlieBlich mit den Diinen foeschaftigen. Das
alteste von ihnen 1st das von Arzruni ubersetzte, 1894
erschienene, in russischer Spraehe ,aber bereits 1884 ver-

offentlichte Werk von Sokolow „Die Dunen". Sodann haben
wir das Handbuch jdes Dunenbaus von Gerhard, dessen
geologischen Teil A. ^Tentzsch bearbeitet hat, erschienen
1900, und das 1910 im Verlage von P. Enke erschienenlei

,,'Diinenbuch", in welchem F. Solger die Geologie der*

JDiinen behandelt hat. In keinem dileser Werke ist der
Versuch gemacht worden, die geographische Verbreitung
der Diinen innerhalb eines groBieren Gebietes darzustellen

und dabei den Gesetzen ihrjer Verbreitung nachzugehen.
Sokolow bringt iiber die Verbreitung der Diinen und ihre

groBartige Entwickiung in ,den FluBtalern des nordlichen

und siidlichen RuBland zwiar wichtige Mitteilungen, aber
er macht keinen /Versuch einer kartographischen Darsteflung.

Auch fur das Gebiet des Deutschen Reiches ist noch nie

der Versuch einer zusammenfassenden Karte der groBeren

einheitlichen Dunengebiete gemacht worden, obwohl hier

die weitgehende geologische Durehforschung des Landes und
das Vorhandensein vortrefflicher MeBtischblatter die Aufgabe
ganz wesentlich erleichtern.

Wie wenig noch vor 25 Jahren iiber die norddeutscheii

Diinen bekannt war, dafiir moge wieder als Zeuge Sokolow
dienen, welcher Seite 147 seines sonst vortrefflichen Werkes
schreibt, „daB von einigjermiaBen bemejrkenswerten Diinen

in den FluBtalern der norddeutschen Ebene nirgends die

Rede ist". Jentzsch >gibt zwar fur einige kleinere Gebiete
— unteres Weichseltal, Umgebung von Berlin — die Ver-

breitung der Diinen [an, geht aber im) ubrigen auf ihre regio-

nale Verbreitung in Deutschland ebensowenig ein wie Solger,

der die Verbreitung der deutschen Binneinianddunen mit
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einem Dutzend Zeilen erledigt, Es ist bemerkenswert, dali

in alien drei 'Werken die Kustemdumen den allergrofiten

Teii des Inhalts beansprucheu, wahrend die kontinentalen
Diinen ganz kurz erledigt wlecden. i Und doch bilden die

Dunen der Kiiste mach Flaehe und Inhalt nur einen kleinen
Bmchteil der Binnendunen, und ich glaube, daB man mit
dien Sandmassen des groBten unserer deutschen Binnen-
diinengebiete die Kustendiunen der Nordsee von Fiandeirn
bis Jutland und mit dem zweitgroBten die samtlichen Diinen
der Ostseekiiste laufschutten konnte.

Mit dem! groBten unserer kontinentalen Binnendunen

-

gebiete, dem des iWarthegebietes, hat sich F. W. P. Lehmann
naher befaBt und von itim sowie von dem der Schorfheide
gibt auch Solger eine eingehendere Beschreibung.

Da ich von Flandern bis RuBland und von der Ostsee
bis zum Main nahezu ialle deutschen Dunengebiete kennen
zu lernen Gelegenheit hatte und mich auch fruher schon
mehrfach mit Diinenstudien beschaftigt hjabe, so habe ich

einen ersten Versuch einer Ubersichtskarte der norddeut-

schen Dunengebiete im MaBstab 1 : 4 000 000 unternOmmen,
der in der beigefugten Tafel wiedergegeben ist. In dieser

Karte sind zugleich die groBen glazialen Talziige dargestellt,

um die engen Beziehungen beider deutlich hervortreten zu
lassen. Ich werde im Folgenden zunachst einen Uberblick

iiber unsere groBen Dunengebiete geben, dann ihre Be-

ziehungen zu ihrer Unterlage, ihre Entstehungsweise und
schlieBlich ihr Alter besprechien.

Wir unterscheiden zwei groBe Gruppen von Diinen, die

Kiistendunen und die kontinentalen oder Binnen-
Landsdunen. Die ersteren folgen der Kiiste der Nordsee
von Calais bis Jutland. An der Nordspitze von Nordhblland

verlaBt der gewaltige Piinengurtel das Festland, nachdem
er zuvor schon durch die inselreiche Mundung von Schelde

und Rhein in iseinem Zusammenhange etwas gelockert war.

Er folgt weiterhin der Katte der ostfriesischen Insein bis

Wjangeroog, biegt dann (nach Norden um auf die nord-

friesischen Insein bis Fano und springt Esbjerg gegenuber

bei Stelling wieder auf das Festland iiber, dem er bis

Skagen treu bleibt. Der westlichen Fdhrdemkuste der Ostsee

fehlen die Dunen1

; sie setzepa erst am DarB ein, folgen

dann der Kiiste mit zahlreichen, durch diluviale Kliffkiisten

gebildeten Unterbrechungen iiber Hiddensoe, Riigen, Usedom
und Wollin, liegen dainn von der Dievenow-Mundung an
auf dem pommersch-westpreuBischen Festlande, bilden

1*
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wei'terhin den bekannten Haken von Hela, die Kurische und
die Frische Nehrung, liegen dann wieder auf dem Festlande
.und folgen der Kuste Kurlands in ahnlicher Entwicklung
wie in Hinterpommern bis zum Beginn des Rigaischen Meer-
busens. Dieser gewaltige Diinenzug, dessen Lange an der
Nordsee wie an der Ostsee runi je 1000 km betragt, ist so

oft beschrieben worden, daB ich mjr hier ein nahieres Ein-

gehen lauf ihn versagen kann.

Ein einziger Blick auf . die Karte zeigt das ungeheuere
Uberwiegen der Festlandsdunen uber die Kustendiinen, lehrt

aber
;

gleichzeitig der ersteren hochst ungleichmaBige Ver-

teilung uber den deutschen Boden. Die "Ubersichtskarte zeigt

als erstes wichtiges Ergebnis, daB die groBen Dunengebiete
Norddeutschlands im wesentlichen an die breiten diluvialen

Talzuge gekniipft sind, sowie an die mit ihnen in engem
genetischem Zusammenhange stehemden, ihnen eingeschal-

teten Staubecken, und an die ebenso ieng mit ihnen ver-

kniipften ausgedehnten Sanderflachen. Da letztere ebenfalls

mit den Tialsiandflachen vielfach so eng verbunden sind und
in ihren Oberflachenformen ihnen so auBierordentlich

gleichen, daB eine Abtrennung vielfach mit groBen Sehwierig-

keiten verkniipft Oder ganz unsicher ist, so habe ich einen

Teil solcher talartigen Sandcrgebiete in der gleichen Weise
dargiestellt wie den Boden der Urstromtaler selbst. Auch
sie sind mehrfacli Trager ausgedehnterer Dunengebiete. Da,

wo wir Diinen auf den eigentlichen Hochflachen sehen,

wie vielfach in der Umgebung von Berlin, machen wir

fast immer die Beohachtung, daB sie sich selten weit von

solch'en dunenreichen Talern, Becken und Sanderflachen ent-

fernen. Die wenigen Ausnahmen konnen nur als Bestatigung

der Hegel dienen.
,

Ungeheure Gebiete sehen wir frei von

groBen Dunengebieten, namlich alle groBen Hochflachen

im Norden urid Siiden des Netzes unserer Urstromtaler sowie

die grofien Hochflacheninseln innerhalb dieses Netzes. Die

in der Karte weiB gelassenen und damit als frei von Dunen

bezeichneten Flachen sind dies naturlich nur in dem Sinne,

daB groBe zusammenhangende Flugsandgebiete darin fehlen.

Die untere Grenze fur die Darstellung der einzelnen Dunen-

gebiete habe ich bei MaBen von einer halben bis einer

deutschen Meile angenOmmen; da aber, wo kleinere Dunen-

gebiete in sehr groBer Zahl auf lengem Raum auftreteri, sind

sie zusammengefaBt und in der K]arte als einbeitliche Flache

cingetragen worden. Hatte ich lalle kleinien Einzeldunien-

gebiete mit aufnehmen wollen, so ware Idas Bild von einer
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erdriickenden Fiille von Diinen besetzt erschienen, und jede
Ubersichtlichkeit ware verloren gegangen. Um dies zu zeigen,

weise ich nur !auf die Umgebung von Berlin hin, wie sie

uns Jfntzsch in dem GERHARD'schen Diinenbuche in einer

Karte uargestellt ,hat. Sie zeigt nicht nur, daB der Reichtum
groBer Gebiete atn Dunen noch viel groBer ist als meine Karte
ahnen laBt, sondern lehrt auch, in weloher Weise ich bei

der durch den kleinen MaBstab gebotenen Zusammenfassung
und Schematisierung der Darstellung verfahren babe.

Ich wende mich nun zu einer naheren Besprechung der
einzel'nen groBen Dunengebiete ^ind beginne im auBersten
Westen.

Noch ein wenig auBerhalb des Kartengebiets liegen hier

die Dunengebiete der niederlandisch-belgischen Gampine. Das
groBte von ihnen erstreckt sich von der Ost-Schelde bei

Bergen (op Zoom bis in die Gegend von Antwerpen. Zahl-

reiche iandere liegen zerstreut in der iniederlandischen Pro-

vinz Nord-Brahant und fin der belgischen Provinz Limburg.

Sie sind der gewaltigen, wohl uberwiegend jungdiluvialen,

fluviatil durch das .Zusammjenwirken von Schelde und Maas
aufgeschutteten Sandebene der Gampine aufgesetzt, die auch
von den belgischen Geologon in das jungste Diluvium gestellt

wird. Diese Gampinedunen
v
treten in einer ganzen Eeihe

von Einzelgebieten !auf, von denen ich aiur die allerwichtig-

sten dargestellt habe.

Nordlich von der Gampine und auf der anderen Seite

des Rheintals liegen nordlich von Arnheim die ebenfalls

sehr betrachtlichen Dunengebiete des Veluve in Holland.

Es ist dies eine zwischen dem Gelderschen TrOckental und
dem Ysseltal liegende groBe Hochflache, die aus einer Stau-

morane im Osten und einem daran nach Westen hin sich

anschlieBenden gewaltigen Sander der zweiten Eiszeit besteht.

Die hier liegenden Dunen sind zum Tleil heute in starker

Umlagerung begriffen und stellen quadratmeilengroBe wiiste

Landschaften vom Typus pier Kupsendiinen dar, wie ich sie in

dem so sorgsam kultivierten Holland nie und nimmer erwartet

hatte. Neben diesen rogenerierten finden sich andere, z. T.

sogar mit Laubwald bewachsene Diinen in Form hoher

an Oser erinnernder Strichdiinen. Die Unterlage aller dieser

Diinen bildet der Sander, der sich nach Westen zum Geldern-

schen Trockental hin senkt.

Ebenfalls noch in Holland liegt der 35 km lange Dunen-

zug, der sich parallel der Maas und der deutschen Grerize
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r ,1s echter FluBtaldunenzug im Maastal bei Roermond© be-

findet.

Die westlichsten groBen Dunengebiete D e u t s c h -

lands treffen wir am Niederrhein nbrdwestlich urid 6st-

lich von Wesel, beide zusammen ebenfalls 30—40 km lang.

Si© sind ©bensb wie die Dainen des Maastals der jung-

diluvialen Ni©d©rterrasse des Rheins bzw. der Lippe auf-

gesetzt. Im iibrigen fehlen groBere Diinengebiete in der

Gegend des Unterrheins vollig. Dagegen findet sich weit

strbmaiufwarts und vollig von alien iibrigen abgetrenht das

gewaltige Punengebiet des Mittelrheins im Rheiri-Mairi-

Gebiet, welches sich. sudlich vbn Frankfurt uber Darmstadt
bis in ;di© Gegend vbn Speyer erstreckt. Hier begegnen uns

teils riesige Flugsaridebenen, die aber anscheinend keine

primare Aufschiittung darstellen, sbndern durch Einebnung
alterer kuppiger Dimenlaindschaften entstanden sind, teils

langgestreckte Riicken, zumeist aber em Gewirr niedriger

Hiigel. All© diese Diinen sind teils den Terrassen des Rheins

und Mains, und zwar vbr allem der jiingsten Terrasse auf-

gesetzt, teils waridern sie von hier aus in das Gebiet an-

stehender alterer Gesteine d©s nordlichen Odenwaldes hinein.

Erwahnung mag hier auch noch das Dunengebiet von
Niirnberg finden, welches zum guten Teil den Zerfallpro-

dukten von Keupersandstein seinen Ursprung verdankt.

Da mir genauere Kenntnisse seiner Regrenzung fehlen, so

habe ich es nicht mit in 'die Karte aufgenommen.
Aus dem Rheintal kommien wir auf unserer Wanderung

nach Osten in das FluBgebiet der Ems. Ihr breites ffal

beginnt ajm Teutoburger Walde in der bis zu 300 m Hohe
an seinem Westrande empor klettemden groBen Sandflach©

der Senne, in welchier auch. di© Quelle der dem Rhein zu-

stromenden Lipp© liegt. Zahlreiche Diinengebiete sind iiber

die groBe Sandflach© der Senn© zerstreut, die morphologisch

aus zwei Elementen zusammenigesetzt ist, 1. dem Sander

einer auf der Hohe des Teutoburger Waldes liegenden Eis-

randlage der <zw©iten Eiszeit und 2. depo. ebenen Flacheri

eines in drei Terrassen gegjiederten jgewaltigen Stausees,

an den sich hach Westen hin das hugeilige Kreidegebiet der

Miinsterschen Bucht ansclilieBt. Sowohl dem Sander lals

den Terrassenflachen des Stausees sind Diinen aufgeset&t,

die vorwiegend zu ostwestlichen Ziigen angeordnet sind.

A Is Ausgangsinaterial der groBen Meh'rzahl aller Senne-

sandflachen betrachte jch nicht nordischen Sand, sondern

den unterkretazischen neokomen Teutoburger-Wald-Sandstein,
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der wahrend der Tertiarzeit in weitgehender Weise durch
Losung des Bindemittels in glaukonitfuhrenden Quarzsand
umgewandelt, vom Inlandeis aufgenommen und jenseit der

jiingsten Planer-Kalkzuge des Gebirges wieder als Sander
und Stauseeterrasse abgelagert wurde. Beim Kiickzuge des

Eises wurden auf den Blattern Horn, Detmold und Lage
dieselben Sande auch in den Talern des Gebirges und an
seinem ostlichen FuBe im Talgebiete der Werre auf-

geschiittet und vom Winde zu Diinen umlagert.

Nach dem Verlassen der Senne ist das Emstal im oberen
Teil seines Laufes frei von Diinen, und erst nachdem es das

Becken von Munster verlassen ha.t, trefen sie wieder auf, um
in zahlreichen bis 30 km langen Ziigen den PluBlauf bis

dahin zu begleiten, wo er in das ostfriesiscne Marschland
eintritt. Alle diese Diinen des Emstals sind den gewaltigen

Talsandflachen der unteren Ems aufgesetzit, iiber die uns

Tietze berichtet hat, deren Alter bis in den Anfang des

Alluviums reicht und zu denen die groBe Flaclie der bel-

giscb-niederlandischen Campine auf der anderen Seite des

Rheins ein entsprechendes Gegenstiick bildet.

Zwischen der unteren Ems und der unteren Weser liegt

ein ausgedehntes Gebiet, welches zuletzt von Sghucht naher

beschrieben worden ist und in seiner Ausbildung sehr an

die in zahLreiche diluviale Hochflacheninseiln aufgelosten

Gebiete des markisehen Have'llandes erinnert. Ein Gewirr

von breiten Mederungen 'niit daraus sich elrhebenden Hoch-

flaeheninseln, die zum Teil mit Endmoranen gekront

sind, wahrend die Talsandflache ausgedehnte, zum
Teil als Hoehmoor entwickelte TorfmOore tragt, bildet

die Unterlage einer groBen Anzahl von Diinen, die

zum Teil auf den Talsandflachen liegen, zu einem

anderen Teil aus (den Mooren hervorragen und zu einem

dritten Teil, und zwar in nicht unbetrachtlichem Umfange,

auf die Hochflaehen hinauf klettern und 'auf derejn Ober-

flache groBere Baume bediecken. Nach Norden hin ver-

fLacht sich diese Landschaft immer mehr Und taucht dann

unter die weiten Marschengebiete zwischen Dollart und Jade

unter. Sobald diese Grenze lerreicht ist, hort die Diinien-

bildung auf. Genauere Untersuchungen iiber Alter, Ent-

stehung und Wanderweg dieser Diinen sind noch nicht an-

gestellt worden.

Wir kommen nun £n das FluBgebiet der Weser. Ober-

halb der Miindung des Allertals finden wir in ihm Dunen-

gebiete nur entlang dem FluB auf seiner Ostseite bis in
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die Gegend von Nienburg. Dagegen begleiten langgestreckte
schmaLe Diinenziige die untere Wesier von Bremen an fluB-

aufwarts und haben ihre Fortsetzung im diluvialen Aller-

tal, in dessen Unterlauf sie eine Lang© von fast 50 km
erreichen. Etwas weiter westlich folgen dann im gleichen

Tale noch zwei groBere Dunengebiete in der Gegend von
Gifhorn.

Zwischen unterer Weser und unterer Elbe liegt im
Herzen der sonst von groBen Dunengebieten freien Liine-

burger Heide in nordsudlichor Erstreckung ein ^groBeres

sclmiales- Flugsandgebiet im Kreise Bremervorde, welches
noch nicht naher unfersucht ist.

Das untere Elbtal bis Wittenberg aufwarts kann ich noch
im AnschluB an den heute darin flieBenden FluB besprechen.

Seine untersten 130 km bis in die Gegend von Lauenburg
sind frei von groBeren Dunengebieten. Dann aber beginrit

eine bis in die Gegend der Havelmundung hinaufreichende

Anhaufung gewaltiger Flugsandmassem auf beide>n Seiten

des Stroms, die nordlich und siidlich jdes fruchtbaren Marsch-

iandes der Wische und in der von der mecklenburgischen

Seenplatte als Sander und Talsandebene herabkommenden
Lewitz-Niederung ihre groBte Ausdehnung erreichen. Hat
doch Sabban die GroBe der hier von Flugsand ein-

genommenen Gebiete zu 1800 qkm berechnet. Die . in

der tibersichtskarte ,als geschlossene Flache dargestellten

groBen Diinengebiete bestehen zum TeiL aus einer Anzahl
durch schmale diinenfreie Streifen getrennter groBeretr Einzel-

gebiete, die aber der kleine MaBstab der Karte nicht melhr

einzeln darzustellen gestattete.

In der Gegend von Wittenberge kommen wir in das

Gebiet, in dem die droi groBen Urstromtaler des mittleren

und ostlichen Norddeutschiand sich zusammendrangen, und
zugleich sehen wir die groBen Diinengebiete !an Zahl und
izum Teil auch an Umfang betrachtlich zunehmen. Wir
verlassen jetzt zweckmaBigerweise die bisher eingeschlagene

Methode der Betrachtung im AnschluB an. die Flusse und
folgen von jetzt an den Urstromtalern, wobei wir mit dem
siidlichsten beginnen, welches in seiner Westhalfte von Elbe

und Elster durchflossen wird. Das erste groBere Dunengebiet

begegnet uns in ihm gegenuber von Magdeburg am Westrand
des Flaming, aber noch auf der diluvialen Talstufe des

Elbtals, in demselben Gebiet, in dem auch die silurischen

Sandsteine von Gommern anstehen. In der gleichen geo-

logischen " Position treten uns weite Diinengebiete siidlich
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von Wittenberg- an der Linken und gegenuber von Torgau in

der Annaburger Heide auf der rechten Elbseite entgegen.

Im Lausitzer Anteil des Urstromtals liegt leines der groBten
geschlossenen Dunengebiete Noriddeutschlands zwischen
NeiBe und Spree im Gebiet der Stadte Spremberg, WeiB-
wasser und Bjothenburg. Dieses Diinengebiet ist durch das

Auftreten zahlreicher prachtvoller Bogendiinen, zum Teil

mit eingeschalteten Torfmooren, ganz besonders gekenn-
zeichnet. Weiter© Dunengebiete folgein weiter ostlich im
FluBgebiet des Bober und QueiB, und noch weiter ostlich

bei Armadebrunn nordlich Heisicht in Schlesien treten die

Diinen auch auf die Hochflache iiber, die hier durch

einen ungemein kiesreichen Sander der Primkenauer
Endmorane der zweiten Eiszeit gebildet wird. Als riesen-

hafte sanft geschwungen© Welle'n von 5 km Lange und
bis 20 m Hohe sind hier |die Diinen dem grobein Kies auf

-

gesetzt und geben sich dadurch als Einwanderer in dieses

Giebiet zu erkennen.

Dann kommt eine lange Luck©, die sich iiber Breslau

und Brieg bis Oppeln erstreckt. Hier imundet von Osten

her in das Odertal eine breite, (teils aus Sandern der alteren

Eiszeit, teils aus Talsandflachen igebildet© Ebene, die von

der Malapane durchflossen wird und sich im Norden des

oberschlesischen Industriebezirks bis an die polnisch© G-renze

erstreckt. Auf dieser Flache liegen zahlreiche, zum groBen

Teil als Bogendunen entwjckelte JSinzel-Dunengebiet©, die

sich in ihrer G©s!amtheit iiber ©ine Flache von 100 km
Lange und 30 km Preite verteilen.

Noch weiter sudlich von diesem geologisch noch ganz-

lich unerforschten Gebiet, an dessejn Niordrand deutliche

Endmoranen auftreten, liegen ostlich der Oder vier, westlich

von ihr noch ©in groBeres Dunengebiet und zwar nicht nur

im Tal, sDndern auch iauf der angrenzenden Hochflache.

Auch si© sind noch nicht naher untersucht worden.

JSTiachdem ich der Vollstandigkeit halber noch hinzu-

gefugt habe, daB auch im Elbtal bberhalb dieser Urstrom-

taler bei Dresden im Gebiet der laus nordischen Sanden

aufgebauten Dresdner Heidei sich noch ein groBes Dunen-

gebiet findet, konnen wir das sudlichste Urstromtal ver-

lassen und das Glogau-Baruther Urstromtal betrachten. Die

©rsten groBen Duniengebiet© begegnen uns hier zwischen

Burg und Rathenow da, wo unser Urstromtal das unter©

Elbtal erreicht. Dann kommt ©im© lange Strecke, die nur

kleine Diinen tragt, bis in der G©gend sudlich von Berlin



JO -

ziwischeri Luckenwalde und Baruth wieder eine maehtig-o

Diinenentwicklung einsetzt. Aus dem ebenen diluvialen Tal-

boden klettern die Diinen noch am Nordrand des Flaming-

empor, ebenso gehen sie (auf die inordliche Hochflache liber.

Im Tal selbst Wgegnen uns meilenlange Strichdunen und
wundervoll entwickelte Bogendunelnsysteme, die schon vor

fast 90 Jahren die Aufmerksamkeit eines der ersten geolo-

gischen Erforscher der Mark, August von Klodens, er-

regten. Sie bilden ein wundervolles, ineinander geschachteltes

Gitterwerk von ostwestlich streichenden und durch iiach

Osten hin immer kiirzer werdende westlich geoffnete Bogen
verbundenen Dunenkammen. Diese Diinensysteme erstrecken

sich nach Osten hin bis zum Spreewald. Ostlich des

letzteren sehen wir tioch ein groBes Dunengebiet auf dem
Talsand bei Kottbus und schlieBlich wieder groBe Strich-

diinen zwischen Kristianstadt und Neusalz a. d. Oder. Die

weitere Eortsetzung dieses Talzuges jenseit der Oder nach

Osten hin ist frei von groBen Diinen.

Zwischen dem Glogau-Baruther Urstromtal und dem
nach Norden folgenden Warschau-Berliner liegen noch

mehrere groBere Dunengebiete, von denen eines im Elbtai

zwischen Havel und Elbe, ein zweites tnordostlich von Rathb-

now, ein drittes zwischen Pritzerbe unci Nauen 1 quer liber

die Hochflache des westlichen Havellandes hiiiweg liegt.

Im Urstromtal selbst liegen zunachst die zahlreichen Diinen

der Umgebung von Berlin:, die Jentzsch in der bereits

oben erwahnten Ubersichtskarte zusammemgestellt hat und
deren groBte Flache in das das Warschau-Berliner mit dem
Thorn-Eberswalder Urstromtal verbindende Nordsiidtal

Spajidau-Oranienburg entfallt.

Westlich von ihm kletteprt eine geiwaltige Flugsand-

masse [aus (dem 'Tal (auf den westlicheni Toil der mit Ge-

schiebemergel bedeckten Hochflache des Landes Bellin siid-

lich von Kremmen empor. Weiter ostlich folgeji die Dunen-

gebiete von Erkner, Furstenwalde, Storkow und Miillrose

und noch weiter ostlich jenseits der Oder die groBen Diinen-

gebiete im sudlichen Obra-Tal. Hier mundet in das Ur-

stromtal von Norden her eine breite, teils als Sander- teils

als Talsandflache aufzufasseiide Talsandebetne ein, die der

Lewitz an der unteren Elbe gleicht und durch1 zum
Teil an Oser erinnernde nordsiidlich verlaufende, aber doch

zahlreiche nach Westen hin offene Bogendunen aufweisende

Diinen ausgezeichnet ist. Die Balm Berlin-Posen kreuzt
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dieses Gebiet. Ostlich von ihm haben sich einige groBcre

Diinen auch auf die Hochflache hinauf begeben.

Wir kommen zum nordlichsten der vier groBen Urstrom-

taler. Da, wo es ,das untere Elbtal erreicht, erstreckt sich.

von Wittenberge bis Neustadt a. d. Dosse, an seiner Nord-

seite auf die Hochflache iibergreifend, ein ausgedehntes, in

der Talrichtung gestrecktes Diinengebiet. Ein zweites liegt

bei Beetz, nordlich von Kremmen, ein drittes nordlich von
Oranienburg, ein viertes nordlich vom Urstromtal auf dem
diesem zugeneigten Sander der Schorfheide. Letzteres durch
zahlreiche Bogendunen ausgefzeichnetes Gebiet ist von;

Solgek naher beschrieben worden. \Jenseits der Oder bei

Sonnenburg unweit Kustrin begegnet uns im Warthetal ein

Diinengebiet, welches mit wenigen Liicken sich 150 km
weit nach Osten verfolgen laBt und in dem Zwischenstrom-
gebiet zwischen Warthe und Netze seine gewaltigste Ent-

faltung erlangt. Es ist von F. W. P. Lehmann eingehend
beschrieben und auch in Solgeks Diinenbuch nach seined

Bedeutung gewurdigt.

Nordlich von seinem Ostendie liegt im Netzeknie im
torfigen Alluvium das kurzlich von Korn beschriebene

Diinengebiet von Czarnikau. Noch weiter nach Osten folgt,

im Netzetal bei Nakel beginnend und im Weichseltal uber
Thorn bis zur russischen Grenze sich fortsetzend, das nord-

ostlichste groBe Binnendunengebiet Norddeutschlands,

welches sich aus drei kleineren und einem groBen Einzel*

stuck zusammensetzt, nur wenig hinter dem Diinengebiet

des Wiarthetals zuriickbleibt und fast 80 km ostwestlicher

Lange bei 15 km nordsudlicher Breite erreicht. Alle diese

Diinen liegen iiberwiegelnd auf der hoheren, zum kleineren

Toil auch auf der tieferen Stufe des hier eine reiche

Terrassengliederung aufweisenden Taldiluviums. Die groBte

Flache siidlich von Thorn uberkleidet den Boden des groBen

Thorner Stausees und verwischt den gewohnlich auBerordent-

lich ebenen Charakter solcher Stauseebildungen in diesem

Falle nahezu vollstandig. Auch in diesen Dunengebieten1

spielen Bogendunen eine wiohtige Rolle. Auf der

anderen Seite des Weichseltals liegen westlich von Thorn
parallel dem Strom |auf einer tiefen Terrasse gewaltige Diinen,

die gegen 30 [km Lange "bei nur 1—2 km Breite besitzen und
aus einem unregelmaBigen Haufwerk einzelner Diinenhiigel

zusammengesetzt sind.

Nordlich von diesem nordlichsten Urstromtal werden
die Binnenlandsdiinen seltener, und ihre GroBe nimmt stark
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ab. Auffalligerweise ist das pommersche Urstromtai arm
an groBen Dunengebieten, wahrend kleinere, nicht mehr
in der Karte aufgenommene Dunenflachen sich auch in ihm
an zahlreichen Stellen finden. Nur in den groBen Sand-
flachen des in drei Terrassen gegliederten Haffstausees be-

gegnen uns sowohl >westlich wie ostlich der Oder noch einmal
in den groBen Waldern dieses Gebiets zahlreiche Diinen
von zum Teii 'recht erheblichem Umfange.

Damit sind wir (am Ende der Betrachtung der regionalem

Verbreitung der norddeutschen Binnendunengebiete ange-

langt. Eine genaue Berechnung fLhrer GroBe ist eine schwie-

rige Aufgabe und bisher noch nicht durchgefuhrt, wird sich

wahrscheinlich restlos uberhaupt terst |dann durchfuhrejj

lassen, wenn von ganz Norddeutschland die geologischen

Spezialkarten vorliegen. Eine oberflaehliche Schatzung er-

gibt mir eine iFlache von 12 000—15 000 qkm, was etwa
3—4 o/o des norddeutschen Bodens ausmacht. Ziehen wir

aber auch die 'zahlreichen \kleineren, in der Karte nicht mehr
diargestellten Diinen'gebieite mit in pBetracht, so kommen
wir vermutlich auf 4—5, wenn nicht 6% Anteil der Diinen.

I. Der Untergrund der Diinen:

Wir gehen nunmehr uber zur Diskussion der sich er-

gebenden Besultate und betrachten zuerst den Unter-
grund, dem diese Dunengebiete aufgesetzt sind. Wir kon-

nen zunachst feststellen, da£ ,sie sowohl da auftreten, wo die

Ablagerungen der zweiten Eiszait ausschlieBlich an der Ober-

flache verbreitet sind, als auch in den Gebieten, die wahrend
der letzten Eiszeit vom Eis bedeckt waren, und in beiden

Gebieten konnen wir weite'r feststellen, daB uns der Flugsand

sowohl ^uf den Hochflachen wie %vi den Talern begegnet, auf

den Sanderflachen ebensogut wie1 auf den Ebenen der groBen

Stauseen. Ich werde fur jeden! dieser Falle einige be-

sionders bezeichnende Gebiete ^nfuhren.

1. FluBtaldunen begegnen uns in den Talern der Ems,
der unteren Weser und der Aller, lalso vorwiegend im west-

lichen JSTorddeutschland, wahrend si© im mittleren und ost-

lichen Norddeutschland mehr zurucktreten, aber z. B. im

unteren Weichseltal ebenfalls sich finden.

2. Gebiete der- jiingeren Eiszeit:

a) Talsandflachen der Urstromtaler.

Hierher gehoren die weitaus moisten der groBen Dunen-

gebiete, und in alien Urstromtalern mit Ausnahme des

pommerschen begegnen wir ihnen in Gestait ausgedehnter,
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vielfach quadratmeilengrofiesr Flachen. Auch die groBen
Diinengebiete siidlich von Frankfurt a. M. gehoren in diese

Gruppe.

b) Jungdiluviale Stauseen.

Der Thorner Stausee, der Oderstausee und der Haff-

stausee sind hier ,als wichtigste Vertreter mit ihren zum
Teil ungeheuer groBen und auch. betrachtlich hohen Diinen
zu nennen.

c) Sanderflachen.

Hierher gehoren als ^roBtes Diinengebiet die bereits

mehrfach erwahnte groBe Diinenflache der Warthedunen,
ferner die Diinen des Neutomischeler Sanders und diejenigen

der Lewitz im Siidwesten Mecklenburgs.

d) Hochflachen der letzten Eiszeit.

* Auf ihnen sind Diinen recht verbreitet, liegen aber fast

immer in der Nahe der Taler, und in den meisten Fallen

laBt es sidh' nachweisen, dafi sie ivon den Talern aus auf die

Hochflachen hinauf gewandert sind. Als Beispiel nenne
ich die Falkenhagener Hochflache westlich von Spandau,

die Hochflache nordlich von Hermsdorf bei Berlin sowio

diejenige siidlich von -Sonneoiburg in der Neumark. Die
Beispiele lieBen sic'h sehr stark vermehren. Kleinere

Diinengebiete sind aus ortlichen Flachen jungdiluvialeii

Hochflachensandes hervorgegangen.

3. Gebiete der vorletz,ten Eiszeit.

a) Talsandflachen.

Hier sind zu nennen die Diinengebiete der Campine-

und des sudlichen Ostfriesland.

b) Stauseebeckenflachen.

Hierher gehoren die Diinen der Senne und vielleicht die

der Dresdner Heide.

c) Sanderflachen.

Von solchen sind be'merkenswert die der Veluwe und

der Senne im Westen, des Malapanetals in Oberschlesien

im Osten.

d) Hochflachen der vorletzten Eiszeit.

Das Diinengebiet bei Bremervorde in der Liineburger

Heide sowie die zahlreichen Diinengebiete des sudlichen

Oldenburg und Ostfriesland, ferner ein Teil derjenigen

Oberschlesiens sind hier la-Is Beispiele anzufuhren.
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4. Diinen im Gebirge.

Hierher gehoren die von den Rhein-Main-Taldunen aus-

gegangenen Flugsandgebiet© des iiordlichen Odenwaldes, die

auf alten kristallinen Gesfeinen auflagern, ferner die auf
Kreide-, Jura- und Triasschichten lagernden Dunen des
Teutoburger Waldes und sehlieBlich die Dunen des Num-
berger Keupergebiets.

Es ist nicht ohne Interesse, sich an der Hand der Karte
auch uber. die Beschaffenheit der Gebiete klar zu werden,
in welchen groBe Diinen vollig fehlefn. Im Kustengebiet
unserer Ostsee ist es der westliche fTeil, der mit seiner

reichgegliederten Fohrdenkuste sich lals wenig geeignet fiir

Dunenbildung erwiesen hat. Im Binnenland© fallt am
moisten der gewaltige dunenarme Giirfcel iauf, der die Ostsee

umsaumt, die baltische Seenplatte. Hier ist es naturgemaB
die ausgedehnte Verbreitung des tonigen Geschiebemergels*

die die Bildungsmoglichkeit von Dunen in hohem MaBe
beeintrachtigt. Auch der Riicken, der die beiden langsten

Urstromtalzuge Norddeutschlands scheidet, die Liineburger

Heide und ihre Fortsetzung, der Flaming und der Lausitzer

Grenzwall, sind ebenfalls 'nahezu ganzlich von groBen Diinen

frei, obwohl sie alle drei in ihrer Oberflache uberwiegend
sandige Bildungen tragen und zahlreiche, aber nur kleine

Diinen tragen. Vollig ungelost ist bisher die Frage, warum
viele, z. T. sehr groBe Sandgebiete, insbesondere solche

der Urstromtaler, auf langen Strecken vollig frei von Diinen

sind, wahrend sie in anderen vollig gleichen Flachen in

groBer Menge auftreten.

II. Das Ursprungsmaterial der Diinen.

Unsere Dunensande sind ganz uberwiegend hervor-

gegangen aus den Sanden des glazialen Diluviums, soweit

sie ein mittleres, zum Windtransport geeignetes Korn be-

sitzen. Fehlen solche mittelkornigen San.de oder treten sie,

wie in zahlreichen groBen kiesigen Flachen, stark zuriick, so

fehlen die Diinen ©ntweder oder sind, wenn sie doch vor-

handen sind, aus benachbarten Gebieten eingewandert, wie

beispielsweise auf den rein kiesigen Flachen des altdiluvialen

Sanders der Primkenauer Endmorane in Niederschlesien.

Nur ganz untergeordnet haben alter© Gesteine, wie der

Kreidesandstein des Teutoburger Waides oder der Keuper-

sandstein Frankens, Material zur Dunenbildung geliefert,

im wesentlichen aber sind sie bedingt tiurch die Verbreitjung

der nordischen Sande, in denen ja die fiir Dunenbildung ge-
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eignete KorngroBe ein Drittel bis mehr lals die Halfte der
Masse ausmacht.

III. Die Entstehung der Diinen.

Alle Beobachtungen sprechen fur eine Entstehung durch
westliche Winde. Die igegteaiteilige Auffassung Solgers,
daB die erste Anlage durch Ostwinde geschaffen sei, darf

heute wohl als erledigt betrachtet werden. Fiir die Ent-
stehung durch Westwinde spricht einmal die liberall wieder-
kehrende Form der nacli Westell geoffneten Bogendiinen
und sodann die i Lage vieler Diinengebiete zu den Flachen,
die als Lieferanten ides Sandmaterials betrachtet werden
miissen. Viele Dunengebiete stoBen namlich im Osten an
OeschiebemergelpLatten an, die unmioglich das Ausgangs-
material zur Diinenbildung geliefert haben konnen, wie z. B.

das Dunengebiet zwischen Berlin und Oranienburg, die

Diinen der Lewitz in Mecklenburg, das groBe Dunengebiet
der Warthe und die Diinen am Westrande des Flaming
bei Magdeburg.

IV. Das Alter (der Diinen.

Alle unsere groBen kontinentalen Diinen sftnd wie der

L6B und die Schwarzerde fossile Bildungen. Neue Diinen

entstehen heute nur ian unseren Kiisten und da, wo durch
menschliehe Eangriffe kahle Sandflachen neu geschaffen

werden, z. B. lauf Exerzierplatzen und Truppeniibungsplatzen,

die ja vorwdegend in den wertloserem Sandgebieten liegen

und durch ihre ;Benutzungswe|ise von Vegetation^entbloBt

und in kahle, den A'ngriffen der Winde zugangliche Sand-

flachen zuruckverwtandelt werden.
j

Voraussetzung fiir die Entstehung groBer Diinengebiete

ist 1. Mangel an Vegetation, 2. trockenes Klima. Diesa

Bedingungen trafen nur am Ende der Eiszeit zusammen.
und wir diirfen deshalb die Entstehung des allergroBtiein

Teils unserer Dunengebie'te mit der groBten Wahrschein-

lichkeit in den alteren Abschnitt der Postglazialzeit verlegen,

in eine Zeit, in der noch keine geschlossene Walddecke'

Noriddeutschiand iiberkleidete, in der ein trockenes, steppen-

artiges Klima herrschte urid die viorwiegend westlichen

Winde kein Hinderais in ihrer sandumlagernden Tatigkeit

fanden. Der alleralteste Abschnitt der Postglazialzeit, die

arktische Periode der iYoldia- oder Dryas-Zeit, diirfte mit

ihren Dauerfrosten urid Eisboden fiir die Diinenbildung auBerst

ungiinstig gewesen sein, so daB wir 'die Ancyius- und



- 16 -

Litorina-Zeit wohl als die Hauptperiode der Diineftbildung

in Anspruch nehmen diirfen.

Fur das hone (Alter unserer Diinen sprechen aber noch
drei andere TJmstande ein gewichtiges Wort mit, namlich

1. die tiefgreifende Verwitterung,

2. das Auftreten von Diinen innerhalb ausgedeh.nter

Torfmoore und
3. anthropologische Funde.

1. Nur in Iden jungen Kustendiinen und in den jungeln,

durch Umlagerung alterer entstandenen binnenlandischen

Diinen finden wir den von mir lals WeiBdiinen bezeichneten

Zustand volliger Frische der obersten Schichten. Alle

groBen kontinentalen Dunengebiete dagegen, ebenso wie die

alteren Dunensysteme der Kusten'zonen, zeigen uns einen

je nach dem ^Alter und den klimatischen Verhaltnissen ver-

schiedenen Grad der Verwitterung, der sich vor allem in

mehr oder weniger fortgeschrittener Ortstein- und Bleich-

sandbildung ausdruckt. Kraftige Bohhumusbildungen auf

der Oberflache der bewaldeten Diinen bewirkten Auslaugung
der oberen Flugsandschicht \ind Entstehung des seines Eisen-

gehalts beraubten Bleichsands. Der Wiederabsatz des ge-

losten Humus in Form von Ortstein erzeugte die harten festen

Banke von Humussaridstein, dem wir in izahllosen Diinen-

gebieten begegnen. Je tnach Idem Grade der Verwitterung

konnen wir g^lbe, braune und schwarze Ortsteinbildungen

unterscheiden. Ich, hiaibe nach diesejn Farben die ver-

schiedenen Diinentypen beizeichnet.

Die weitaus meisten kontinentalen Diinen finden sich

heute im Zustande der Gelb- und Braun-Dunen. Die tiefst-

greifende und starkste , Verwitterung fand ich auf den

Diinen und den zugehorigen Talsandf'lacben im Werretal

am OstfuBe des Teutoburger Waldes, wo der schwarze harte

Ortstein bis I'm machtige Banke unter gleich! machtigen

Schichten von Bleichsand bildet.

Eine Unterscheidung unserer Diinen nach diesen ver-

schiedenen Graden der Verwitterung ist auf den geologischen

Spezialkarten bereits verefinaelt durchgefuhrt und verdient

in Zukunft erhohte und lallgemeine Berucksichtigung. Man
darf aber nicht annehmen, daB diese Verwitterungsgrade

verschiedenem Alter entsprachlen, denn bei ihrem Zustande-

kommen spielen zweifellos noch jandere, namlich klimatische

Verhaltnisse eine wichtige KolLe, vor allem die Menge der

jahrlichen Niederschlage und das mittlere Sattigungsdefizit.
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Es ist ganz zweifellos, daB die Dunenverwitterung erheblich
schnellere Fortsehritte in niedersehlagreichen Gebieten
macht, als in niederschiagarmen, und aus diesem Grunde
konnen gleich stark verwitterte Diinen verschiedener Ge-
biete durchaus nicht in Altersparallele gestellt werden.

2. An vielen Stellen unserer Urstromtaler, so im Netzetal
bei Czarnikau, im EhinLuch bei Kremmen, im Glogau-
Baruther Urstromtai bei Luckenwalde, treffen wir lang-

gestreckte Strichdiinein oder groBere wollsackformige Diinen,

die, ringsum vitfn Torf umgeben, alter als dieser sind und
nur zu einer Zeit entstatiden sein 'konnen, als der Grund-
wasserspiegel um mindestens 4—5 m tiefer in den Urstrom-
talern stand als heute. Sie konnen (nur in eineff* Zeit ent-

standen sein, als das Klima wesentlich trockener war, als

die groBen Alluvialablagerungen unserer Urstromtaler noch.

nicht entstanden waren, sondern als der gesamte Talboden
noch vollig trocken ola lag. Hier entnahmen die Dunen-
winde Sand, hier schufen sie ausgedehnte, bis zum damaligen
Grundwasserspiegel hinabreichende Ausblasungsmulden un:d

lagerten den entnommene;n ^Sand an benachbarten Stellen

wieder ab. Mit der Wiederkehr feuchteren, niederschlags-

reicheren Klimas stieg der Grundwasserspiegel ganz all-

mahlich wieder an. Der feuchte Boden iiberzog sich mit
Vegetation, durch die allmahlich weite Torf- und Moor-
erdeflachen geschaffen wurdeii. Die Fliisse nahmen an
Wasserreichtum zu und vermochten weite tiberschwem-

mungsgebiete mit tonigem Alluvium zu iiberkleiden. Zur
Bildung groBer offener Wasserflachen in diesen alten Wind-
mulden kam es nicht, denn uberall sehen wir, daB der Torf

unmittelbar auf dem Sanduntergrunde auflagert, und daB
die Bildungen, die ein bezeichnendes Merkmal ehemaliger

Seenflachen bilden, die Faulschlammablagemngen, im Torf-

mooruntergrunde unserer groBen FluBtaler fehlen.

In die gleiche Beihe von Erscheinungen gehort das Auf-

treten von Seen oder Torfmooren in den Windmulden hinter

den einzelnen Bogen von Bogeindiinen. Diese Erscheinung

habe ich in besonders schdner Weise in den Diinen der

GOrlitzer Hospitalforst nordwestlich von Bothenburg an der

NeiBe beobachten konnen. Diese Windmulden miissen zur

Zeit der Entstehung der Bogendiinen vollkommeln trocken

gewesen sein, da anders die Entstehung der Diinen nicht

zu erklaren ist; sie gelangten erst wieder mit steigeiidem

Grundwasserspiegel unter Wasserbedeckung oder uberzogen

sich mit einer Torfschicht. Auch manche groBere Seen,

2
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die heute einem Ostwartswandern der Diinen ein uniiberwind-
bares Hindernis in den Weg legen wurden, die aber trotz-

dem zu beiden Seiten mit Diinen besetzt sind, miissen wahrend
der Entstehung der Diinen trockenes Land gewesen sein,

welches der windbewegte Sand glatt uberschreiten konnte.

Alle diese Beobachtungen erweeken den bestimmter
Verdacht, daB wahrend jener Trockenzeit fur die groBe
Mehrzahl der alluvialen Niederungen unserer groBen Taler
erst durch den Wind die erforderlichen Voraussetzungen
geschaffen wurden, daB die urspruniglich vollig ebefnen

sandigen Talboden einerseits vom Winde ausgeraumt, an-

dererseits mit Diinensand aufgehoht wurden, daB dann erst

mit steigendem G-rundwasser- und zunehmendem Wasser-
reichtum der Fliisse jene vom Winde lausgeblasenen Niede-

rungen iiberstaut und zur Erzeugung alluvialer Sedimente
geeignet wurden.

Gar zu haufig sieht man, daB groBe Diinengebiete an
ebenso groBe mit Alluvium ausgekieidete Ebenen mit ganz
flachem Grundwasserspiegel langrenzejn, so daB der Ver-

dacht einer genetischen Beziehung beider zueinander nicht

von der Hand zu weisen ist.

3. DaB unsere Diinen zum groBten Teil ein sehr hohes

Alter besitzen, geht aus der groBen Haufigkeit neolithischer

Waffen und Gerate hervor, die auf ihrer Oberflache ge-

funden werden. Alle lokalen Forscher auf dem Gebiete

der Axchaologie wissen, daB die Diinen zu ihren er-

giebigsten Jagdgriinden gehoren, daB der neolithische

Mensch auf ihnen seine Fabrikationsstatten belsaB, und daB
die Beste seiner Steinindustrie nirgends haufiger zu finden

sind als auf den alten Diinen, (die Oft den 'einzigen trockenen

Wohnsitz in nassen oder sumpfigen Landschaften boten.

Wenn ich also fur die groBe Mehrzahl unsereir groBen

Binnendunengebiete ein hohes Alter, 'eine Entstehung in der

Zeit, die wir als altere Postglazialzeit zu bezeichnen haben,

also in der Ancylus- und Litorinazeit, annehme, so bin

ich mir doch vollig daruber im klaren, daB Umlagerungs-

vorgange und Neubildungen von Diinen auch in den spateren

Zeitabschnitten bis zum heutigen Tage vielfaoh statt^re-

funden haben. Sehen wir doch an zahlreichen Stellen, daB

die Bildung der Diinen nicht mit einem Ruck erfolgt ist r

sondern in mehrerem Abschnitten, wahrend deren sich auf

der jeweiligen Oberflache Vegetationsdecken bilden konnten,

die heute im Dunenprofil a'is dunkle Humusstreifen uns

vorliegen.
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Alles dies aber sind nur untergeordneite Erscheinungen
gegeniiber dem eigentUchen Phaftomen der ersten Ent-

stehung der groBen FestLandsdunen, von dem ich noch
ednmal betone, daB sie durchJaus als fossile Bildungem zu

betrachten sind.

Die vorgetragene Studie umfaBt nur eine kleine Flache

der Erde, und die erzieiten Ergebnisse hiaben nur fiir diese

und hochstens noch fiir die Nordhalfte von RuBland Giiltig-

kedt. Aber auBerhalb dieses Gebietes der skandinavischen

Vergletscherung liegen zahllose Diinengebiete von z. T.

so gewaltiger GroBe, daB dagegen unsetre groBten als Zwerge
erscheinen. Sie begegtnen uns im Meeresspiegei und auf

Tausende von Metern bohen Hochflachen, im Aquatorgebiet

und in den gemaBigten Zonen. Sie weisen nach Form, Inhalt

und Pflanzendecke die allergroBtein Verschiedenheiten auf

und bergen in sich noch eine Fiille von Problemen, unter

denen die Entstehung des Sandkornes so einfach aussieht

und so unendliche Schwierigkeiten bed naherer Betrachtung

bietet.

Es ware zu wiinscben, daBi einmal ein Forscher wie

J. Walther, der so vieles davon gesehen hat und mit einem
offenen Blicke fiir die Fragen der allgemeinen Geologic

begabt ist, das Problem der Diinenbildung in einer den
gesamten Erdball umfassenden Weise in Behandiung nahme,
'zunachst einmal durch den Versuch edner Erdkarte der

Dunenverbreitung.

Zur Erorterung des Vortrages sprechen die Herren
Werth, Schneider, Zimmermann I, Oppenheim, Jentzsch,
Korn und der Vortragende.

Darauf wurd© die Sitzung geschlossen.

v. w. o.

K. Keilhack. P. G. Krause.

2*
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Protokoll der Sitzung vom 7. Februar 1917.

Vorsitzender: Herr Belowsky.

Der Vorsitzende macht Mitteilung von dem Tod© zweier
Mitglieder der Gesellschaft:

des Herrn Bergassessors Viebig aus Hamm i. W.,
der auf dem Felde der Ehre fiel,

und des Herrn Hauptmann a. D. Vorwerg in Warm-
brunn in Schlesien.

Die Anwesenden erheben sich "zu Ehren der Heimge-
gangenen.

Als neue Mitglieder werden in die
.
Gesellscnaft auf-

genommen

:

Herr Dr. Rudolf (Grahmann z. Z. Heeresgeologe, Leipzig,

Dufourstr. 18, vorgescbliagen von den Herren
Kossmat, Felix unci Pietzsch,

Herr Oberbergamtsmarkscbeider Bruck, Dortmund,
Leipziger Str. 16 auf Vorscblag der Herren Fremd-
ling, Oberste-Brink und H. Schroder.

Nach Vorlage einiger Neueingange fiir die Biicberei

der Gesetlscbaft erbalt Herr MILCH das Wort zu einem
von Licbtbiidern begleiteiten Vortrage iiber „Die Harzer
Adinole". *)

Zur Erorterung spracben H. Zimmermann I, Belowsky
und der Vortragende.

Herr JOH. BOHM-Berlin spracb iiber die Gattungen

Eriphyla Gabb, Dozyia Bosquet und Freia Joh. Bohm.

Gabb 1
) bescbrieb 1864 aus der Chioo group, der oberen

Stufe ,'der kalifornischen Kreideablagerungen, eine neue Pele-

cypoden-Gattung und -Art: Eriphyla umbonata.
Die 14 mm hohe Schale ist von dreiseitiger Gestalt

mit gerundetem Unterrand und zeigt zwei SchloBzahne in

der rechten, einen SchloBzahn in der linken Klappe sowie

in jeder einen vorderen und binteren Seitenzahn. Ein fudi-

mentarer hinterer SchloBzabn deutet nach Gabb darauf hin,

da6 weitere Arten 4er Gattung wabrscheinlich zwei wobl
entwickelte SchloBzahne in der linken Klapp© aufweisen

*) Der Vortrag wird in den Abhandlungen veroffentlicht werden.
x
) Gabb : Triassic and cretaceous fossils. Geol. Surv. Califor-

nia. Palaeontology. Vol. 1, S. 180, Taf. 24, Fig. 162, a.
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werden, Der Verlauf der Mantellinii ist nicht bekannt;

das Ligament extern gelegen.

Von den verwandten Gattungen Astarte und Gouldia
unterscheidet sich Eriphyla durch den gut entwiickelten

hinteren. Zahn in beiden Klappen.

Nicht phne Zogern und fur einstweilig fiigte Meek 2
)

1876 eine zweite Art: Eriphyla gregaria Meek et Hayden
aus der Pierre formation des Missouri-Gebiets hinzu. Er-

heblich kleiner als die kalifornische Art, dazu langer als

hoch, zeigt sie in der rechten Klappe einen, iri der linken

zwei SchloBzaUhe, somit die umgekehrte - Zahl an Kardinal-

zahnen als Er. umbonata Gabb. Der erhohte hintere

Schjalenrand der rechten Klappe bildet einen Seitenzahn,

dem eine Grube in< der Gegenklappe entspricht; ein kleiner

Seitenzahn ,am unteren Ende der Grube scheint unter deD

hervorstehenden Rand der rechten Klappe zu passen.

Vordere Seitenzahne werden jnicht angegeben. Die Mantel-

linie verlauft einfach; das Ligament ist extern gelegen.

Wie Gabb, sah auch Meek Eriphyla als verwandt mit

der Gattung Gouldia Adams an und er zog zum 'Vergleich

die rezente G. mactracea Linsley heran. Ihr SchloB —
zwei Kardinalzahne in der rechten, eiiier in der linken

Klappe; der hintere iSchloBrand jener und der vordere

dieser Klappe sind als Seitenzahne erhoht, die in ent-

sprechende Gruben der Gegenklappen eingreifen, dazu kommt
ein vorderer Seitenzahn in der linken Klappe nebst ent-

sprechender Gegengrube — stimmt hach Meek mit dem von

Eriphyla umbonata Gabb iiberein. Der Vereinigung

beider Eormen in eine Gattung steht jedoch das bei G.
mactracea innerlich gelegene Ligament entgegen. Eriphyla
gregaria Meek et Hayden weicht von der rezenten Art

durch die in beiden Klappen umgekehrte Zahl der Schlofi-

zahne ab. Gleichwohl war Meek geneigt, die Gattung

Eriphyla in die Synonymie von Gouldia tax verweisen, wenn
die Untersuchung weiterer dem Formenkreise der G. mactra-

cea angehoriger Arten die Variabilitat der SchloBzahne,

das Vorkommen eines wechselseitigen Umtausches derselben

in beiden Klappen, bestatigen sollte. In diesem Falle ware
die Missouri-Art fernerhin als Gouldia gregaria Meek et

Hayden sp. zu bezeichnen. Sollte sich jedoch die Zahl

2
) Meek: A report on invertebrate cretaceous and tertiary

fossils of the upper Missouri country. Rep. TJ. S. Geol. Surv.

Territ. Vol. 9, S. 124, Taf. 17, Fig. 9a, b; Textfig. 6, 7.
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der SchloBzahne in der rechten wie linken1 KLappe innerhalb
der Gattung Gouldia als konstant erweisen, sowie weitere
Untersuchung die Missouri-Art als generisch' verschieden von
Eriphyla herausstellen, so brachte Meek fur seine Spezies

(gregaria) den Gattungsnamen Eriphylopsis in Vorschlag.
Dall3

) schloB sich der Ansicht Meeks iiber die gene-
rische Zusammengehorigkeit der beiden kretazischen Arten
bzw. E. gregaria allein ,mit Gouldia mactracea an und
suchte die Hemmnisse, welch© sich nach Meek ihrer Ver-
einigung entgegenstellteii, durch den Hinweis zu ent-

kraften, daB *

1. Gouldia mactracea keine typische Gouldia ist,

sendern ihrem inneren Ligament entsprechend der Gattung
Crassatella nahesteht und als eine besondere Sektion an
diese anzugliedern ist; \

2. bei G. mactracea eine ,kleine Furche hinter den
Wirbeln ein auBerliches Ligament vortauscht. Ein gleiches

gelte wahrscheinlich fur Eriphyla, lauch diese Gattung
diirfte ein innerliches Ligament gehabt haben;

3. eine Vertauschung der Zahl der SchloBzahne in

beiden Klappen gelegentlich bei Astarte beobachtet werde,

bei Eriphyla ein gewohnliches Vorkommnis zu s.ein scheme.
Wahrend die auf den Antillen lebenden und dem
Formenkreis der G. mactracea angehorigen Arten dieselbe

Anordnung der Zahne wie E . gregaria und E. umbonata
zeigen, scheint sich G. mactracea darin im allgemeinen,

jedoch nicht bestandig, etwas :abweichend zu verhalten;

allerdings fugt Dall einschrankend hinzu, falls einige

Schalen von der Floridakiiste als zu letzterer Art gehorig

richtig bestimmt seien.

Dall bestatigte die Vermutung Meeks, daB die sog,

Gouldia mactracea mit G. martinicensis d'Orb., pacifica

Adams, parva Adams, guadalupensis d'Orb. einen eigenen

Formenkreis bilde unci daB dieser mit Eriphylopsis uber-

einstimme; er nahm fiir ihn, darin von Meek abweichend,

den letzteren Namen auf. In der wedteren Annahrne, daB
Eriphylopsis in die Synonymie von Eriphyla fallt, bezeich-

nete Dall diesen Formenkreis als Crassatella (Eriphyla).

Sollte diese Annahrne jedoch infolge Untersuchung, sei es— "
1

1 n i:!5E0
3
) Report on the results of dredging by the United States

Survey Steamer .,Blake". XXIX Report, Part. I. Dall: Bra-
chiopoda and Mollusca. Bull. Mus. Gorap. Zool. Harvard
Coll. Vol. 12, S. 257. 1885/86.
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der Originalexemplare, sei es neuer Funde von E. umbo-
nata und E. gregaria nicht zutreffen', so wiirde, wie Meek
schon bemerkte, der Name Eriphyla auf die kalifornische

Art zii beschranken und der obige Formenkreis mit E.

gregaria als Eriphylopsis zu bezeichnen sein.

Die eingehende Wiedergabe der Erort?rungen Mbeks
und Dalls zeigt, auf welch schwankenden Grundhgen sie

beruhen. Die iibrigen Merkmale, wie UmriB der Schale,

Gestalt und Lage der Seitenzahne, die nach den Angaben
Gabbs und Meeks abweichende Anordnung zeigen — so

werden vordere Seitenzahne bei E. gregaria nicht ange-

geben — , sind nicht in Betracht gezogen worden. Daher
belastete Fischer4

) die Gattung Eriphyla mit einem Frage-

zeichen und bemerkte, daft dieselbe sehr Crassatella, ins-

besondere seiner neuen Sektion Pseuderiphyla, welche
Fischer . auf Anregung Dalls- (siehe obeii S. 22,

Zeile 14) fur den Formenkreis der G. mactracea errichtet

hatte, ahnele und sich davon nach Gabbs Angabe nur durch

das auBerliche Ligament unterscheide.

Es bleibt noch hinzuzufugen, daB Zwischenglieder, die

wahrend der Tertiarzeit zwischen Eriphyla bzw. Eriphy-
lopsis einerseits und Pseuderiphyla andererseits eine Briicke

schlagen, bisher nicht bekannt geworden sind. Nach
Dall5

) ist As tarte lunulata Conrad aus dem Postpliocan

Virginias und Nord-Carolinas identisch mit Pseuderiphyla
mactracea Linsley sp.

Bereits 1870 hatte S :oliczka6
) drei Spezies aus dem

Senon Indiens, deren eine er mit Lucina lenticularis Goldf.
aus dem Senon von Aachen identifizierte, der Gattung Eri-

phyla zugewiesen. Diese drei Arten haben je zwei SchloB-

zahne in beiden Klappen, einen vorcleren Seitenzahn unter

der Lunula in der linken sowie einen hinteren Seitenzahn

am Ende des Bandtragers in der rechten Klappe und. greifen

samtlich in Gruben der Gegenschalen ein. Die Mantel-

iinie ist seicht eingebuchtet, das Ligament auBerlich ge-

legen.

4
) Fischer: Manuel de conchvliologie et de paleontologie

conchologique. S. 1017 u. 1022. 1887.
5
) Keports on the results of the dredging by the United

States Coast Steamer Blake". XV. Dall: Preliminary report

on the mollusca. Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll. Vol. 9,

S. 131. 1881/82. -

6
) Stoliczka: Cretaceous fauna of Southern India. Mem.

Geol. Surv. India, Palaeont. Indica. Ser. 6. Vol. 3. S. 156.
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Abgesehen von der erheblicheren GroBe, weisen sie

in ihrer rundlichen Gestalt, der kurzen und tief ieinge-

senkten Lunula, dem gegen die Schalenoberflache scharf-

randig abgesetzten, schmalen und mit senkrechten Wan-
dungen einfallenden Schildchen sowie in dem gesamten
SchloJB so tiefgehende Unterschiede gegeniiber Eriphyla und
Eriphylopsis auf, daB der Widerspruch Meeks und Dalls
sowohl gegen die generische Zuweisung der indischen und
Aachener Vorkommnisse zu Eriphyla als audi dagegen, daB
Stoliczkas Gattungsdiagnose an Stelle derjenigen Gabb ;

treten soil, durehaus berechtigt ist. Meek und Dall weisen

darauf hin, daB Eriphyla umbonata der Typ dieser Gattung
ist. Es entspricht nicht dem Prinzip der Prioritat, die

Gattung mit Holzapfel 7
) als Eriphyla Gabb emend. Stol.

bzw. mit Kitchin8
) als Eriphyla Stol. (? W. M. Gabb) zu

bezeichnen. Johj Bohm 9
) hat daher 1885 fur die Aachener

und indischen Senonformen den Namen Dozyia Bosquet au -

genommen, welchen, in Dozia verandert, Meek irrtumlich in

die Synonymie von Eriphyla gestellt hatte.

An Dozyia lenticularis Goldf. sp. schlieBt sich naeh

Stoliczka, Holzapfel, Kitchin und Woods10
) eine Anzahl

von Typen — einige weitere werden hier hinzugefiigt -—

,

welche in UmriB, Lunula, Schildchen und SchloB gemein

same Ziige aufweisen; die Mantelbucht ist allerdings an

mehreren nicht erkennbar. Die an einzelnen Arten auf-

tretene Kerbung des Schalenrandes ist, wie auch

Kitchin betont, ein Merkmal sekundarer Natur.

Senon.

Dozyia lenticularis (Gldf.)

1840. Lucina lenticularis Goldfuss: Petrefacta Germaniae,

Bd. 2, S. 228, Taf. 146, Fig. 16.

7
) Holzapfel: Die Mollusken der Aachener Kreide. Pa-

laentogr., Bd. 35, S. 195. 1889.

8
) Kitchin: The invertebrate fauna and palaeontological

relations of the Uitenhage series. Ann. South Afric. Mur
Vol. 7, S. 128. 1908.

9
) Joh. Bohm: Der Griinsand von Aachen und seine Mol-

luskenfauna. ' Vhdl. nathist. Ver. Eheinl. 'Westfal. Bd. 42, S. 125.

1885. — Holzapfel (a. a. 0. S. 174) bemerkt iiber den Namen
Dozyia, daB dessen barbarische Form vden Gedanken an einen

Druckfehler fin* Dosinia hervorruft".
10

) Woods: A monograph of the cretaceous lamellibranchia of

England. Vol. 2. Palaeont. Soc.
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1908. Astarte {Eriphyla) lenticularis Goldfuss in Woods:
The cretaceous fauna of Pondoland. Ann. South Afric.

Mus., Vol. 4, S. 301, Taf. 35, Fig. 20, cum syn.

Dozyia JForbesiana (Stol.).

1870. Eriphyla Eorbesiana Stoliczka: a. a. 0. Cret. Pele-

cyp. South. India, S. 181, Taf. 6, Fig". 14—16.

Dozyia diver sa (Stol.).

1870. Eriphyla Stoliczka: a. a. O. Cret. Pelecyp. South.

India, S. 182, Taf. 6, Fig. 6.

Dozyia (?) Rupert-Jonesi (Etheeidge).

1904. Eriphyla (?) Rupert-Jonesi Etheeidge: The Umkwe-
lana Hill deposit, Zululand. 2 nd Report Geol. Surv.

Natal Zululand, S. 80, Taf. 1, Fig. 8.

Dozyia Drygalskiana (O. Wilckens).

19\Q.[Eriphyla Drygalskiana 0. Wilckens: Die Anneliden,

Bivalven und Gastropoden des antarktischen Kreide-

formation. Wiss. Ergebn. Schwed. Sudpolar-Expedit.

1901—03. Bd. 3, S. 51, Taf. 3, Fig. 3 a, b.

Turon.

Dozyia lenticularis (Glde.)

wird mehrfach aus turonen sowie auch cenomanen Schichten11
)

des Baltischen Beckens auf Grund" von Steinkernen ange-

geben. Hierzu bemerkt Gumbel (Geognostische Beschrei-

bung des ostbayerischen Grenzgebirges oder des bayeri-

schen und Oberpfalzer Waldgebirges S. 766. 1868): „So

Wenig rone Steinkerne geeignet sind, Spezies festzustellen,

so scharfe und zuverlassige Merkmale der Artenbestimmung
bieten isehr viele gut lerhaltene Steinkerne, wenn man sie

mit gut erhaltenen Steinkernen bekannter Arten zu yer-

gleichen Geiegenheit hat. Es 1st sehr merkwiirdig, wie

genau die feinsten Linien und schwachsten Unebenheiten

in vielen solchen Fallen ubereinstimmen.

Sehr bemerkbare Unterschiede in dieser Richtung bei

den Steinkernen, die man zu Lucina lenticularis zu -Ziehen

sich genotigt sieht, lassen erkennen:, da6 diese Artbezeich-

nung vorlaufig nur ein Kollektivname fiir mehrere Arten

zu sein scheint/'

n
) Vgl Scupin: Die Lowenberger Kredde und ihre Fauna.

Palaeontogr. Suppl.-Bd. 6, S. 179. 1912—13.
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Cenoman.

Dozyia Konincki (d'Archiac).

1847. Astarte Konincki d'Archiac: Rapport sur les fossiles

du Tourtia. Mem. Soc. geol. France. Ser. 2, Tome 2,

S. 302, Tgf. 14, Fig. 4 a, b.

Geinitz (Das Elbthalgebirge in Sachsen, Bd. 1, S. ;228.

1871—75) vereinigt diese Art mit D. striata (Srw.); Sro-

liczka (Cret. Pelecyp. South. India, S. 164) halt sie fur

D. lenticularis (Gldf.).

Dozyia jugosa (Forbes).

1846. Astarte jugosa Forbes: Report on the fossil inver-

tebrata from Southern India. Trans, geol. Soc. London.

Ser. 2, Vol. 7, pt. 3, S. 142, Taf. 17, Fig. 7.

1908. Astarte (Eriphyla) jugosa Forbes in Kitchin: Uiten-

hage, S. 134.

Gault.

Dozyia Rhodani (Pict. et Camp).

1853. Astarte dupiniana Pictet et Roux: Mollusques des

gres verts de la Perte du Rhone, S. 437, Taf. 32, Fig. 5.

1889. Astarte dupiniana Pictet und Roux in Holzapfel:
Aachen S. 197.

Dozyia Nysti (Cornet et Briart).

1868. Venus Nysti Cornet et Briart: Description mine-

ralogique, geologique et paleontologique de la meule
de Bracquegnies. Mem. cour. et Mem. sav. etrang.

Tome 34, S. 76, Taf. 8, Fig. 11—13.

Dozyia striata (Sow.).

1826. Astarte striata Sowerby: Mineral conchology of

Great Britain, Vol. 6, S. 35, Taf. 520, Fig. 1.

1906. Astarte (Eriphyla) striata in Woods: a. a. O.

Cretac. Lamell. England. S. 116, Taf. 17, Fig. 2—7,
cum syn.

Dozyia elevaia (Gabb).

1864. Astarte elevata Gabb: a. a. 0. California S 167, Taf. 33,

Fig. 252.
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Neokom.

Dozyia Buchi (F. Romer).

1842. Astarte Buchi F. Romer: De Astartarum genere et

speciebus quae e aaxis jurassieis et cretaceis proveniunt.

S. 20, Fig. 4.

1908. Astarte Buchi F. Romer in Kitchin: Uit nhage, S. 133.

Dozyia Beaumonti (de Leym.).

1842. Astarte Beaumonti Leymerie: Memoire sur le ter-

rain cretace du departement de l'Aube. Mem. Soc.

geol. France, Ser. 1, Tome 5, S. 4, Taf. 4, Fig. 1.

1900. Astarte Beaumonti Leymerie in Wollemann: Die
Bivalven -und Gastriopoden des deutschen und hol-

landischen Neoooms. Abhdl. PreuB. Geol. Landesanst.

N. F., H. 31, S. 95.

1908. Astarte Beaumonti de Leymerie in Kitchin: Uiten-

hage, S. 133.

Dozyia obovata (J. de C. Sowerey).

1822. Astarte obovata J. de C. Sowerby: Min. Conch. Great

Britain, Vol. 4, S. 73, Taf. 353.

1906. Astarte (Eriphyla) obovata Sow. in Woods: Cret. La
mell. England, Vol. 2, S. 113, Taf. 15, Fig. 15 bis

18, Taf. 16, Fig. 1—3, cum syn.
.

Dozyia laevis (Phill.).

1829. Crassina laevis Phillips: Yorkshire, S. 122, Taf. 2,

Fig. 19 (18?).

1906. Astarte (Eriphyla) laevis (Phillips) in Woods: Cret.

Lamell. England, Vol. 2, S. 115, Taf. 16, Fig. 5 bis

7; Taf. 17, Fig. 1, cum syn.

Dozyia Herzogi (Hausmann).

1840. Cytherea Herzogii Hausmanx in Goldfuss: Petref.

Germ., Bd. 2, S. 239, Taf. 149, Fig. 10.

1900. Eriphyla Stuhlmanni G. Muller: Versteinerungen

des Jura und der Kreide. Deutsch-Ostafrika. Bd. 7,

S. 553, Taf. 22, Fig. 8—10. (non Taf. 21, Fig. 3, 4,

Textfig. 48).

1908. Astarte (Eriphyla) Herzogii (Goldfuss) in Kitchin:

TJitenhage, S. 128, cum syn.
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Dozyia Pinchiniana (ft. Tate).

1867. Astarte Pinchiniana Tate: On some secondary fossils

from South Africa. Quart. Journ. Geol. Soc, Vol. 23,

S. 157, Taf. 9, Fig. 7.

1914. Eriphyla Pinchiniana Tate in E. Lance: Die Brachio-

poden, Lamellibrancliiaten und Anneliden der Trigo-

nia Schwarzi-Schicht usw. Arch. f. BiontoL, Bd. 3,

B.
;

241, Taf. 15, Fig. 22, cum syn.

Dozyia transversa (de Leym.)

1842. Astarte transversa de Lbymeeie a. a. 0. Aube. S. 4,

Taf. 5, Fig. 5.

1910. Eriphyla transversa Leymeeie: in Krenkel: Die
unterc Kreide von Deutsch-Ostafrika. Beitr. Pa-

laont. Osterr.-Ungarn Orient. Bd. 23, S. 214, Taf. 20,

Fig. 5, cum syn.

1912. Astarte (Eriphyla) transversa Leymeeie in Wolle-
mann: Nachtrag zu meinen Abhandlungen iiber die

Bivalven und Gastropoden der Unteren Kreide Nord-

deutschlands. Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Liandesanst.

Bd. 29, Teil 2, S. 162, Taf. 10, Fig. 1.

Dozyia cf. colusaCnsis (Stanton).

1914. Lacina Cf. colusaemis Stanton in E. Lange a. a. 0.

Trigonia Schwarzi-Schicht. S. 245, Taf. 22, Fig. 9a, b.

Dozyia argentina (Bueckhardt).

1903. Eriphyla argentina Bueckhardt : Beitrage zur Kennt-

nis der Jura- und Kreideformation der Cordillere. Pa-

laeontogr., Bd. 50, S. 76, Taf. 12, Fig. 3—6.

1908. Eriphyla argentina Bueckhardt in Kitchin: Uiten-

hage, S. 184.

Portland.

Dozyia Saemanni (de Loriol).

1866. Astarte Saemanni de Loriol in de Loriol et Pellat:
Monographic paleontologique et geologique de Tetage

portlandien des environs de Boulogne-sur-mer. Mem.
Soc. phys. et d'hist. nat. Geneve, Tome 19, 'S. 68,

Taf. 6, Fig. 9.

1908. Astarte Saemanni de Loriol in Kitchin: Uitenhage,

S. 133.

Ueber die systematische Stellung der Gattung Dozyia
gehen die Ansichten der Autoren wesentlich auseinander.



Wie ein Blick auf die vorstehenden Arten zeigt, sind sie

ursprunglich als Astarte beschrieben; nur D. lenticularis,

der Typ der Gattung, als Lucina, Artemis, sowie D. Her-
zogii sind als Cytherea in die Liberatur eingefiihrt warden.
Zu ersterer Art bemerkt daher Geinitz, der sich 6toliczkas
Diagnose der Gattung Eriphyla anschlieBt (Elbthalgeb. I,

S. 228) : „Mit allem Recht hat Stoliczka Lucina lenticularis

Goldf. zu Eriphyla gestellt, da bei ihr ein, wenn auch
nur schwacher -Mantelausschnitt vorhanden ist. Aus diesem
Grunde wird diese Gattung zur Familie der Veneriden Oder

Cytheriden verwiesen. Da sich Eriphyla hierdurch jedoch

in einer ahnlichen Weise zu Lucina^ wie Protocardium .zu

Cardium, und wie Leda zu Nucula stellt, so 1st sie hier

vorlau%- aus dieser Familie {Lucinidae) nicht ausgeschieden

worden." In demselben Sinne ist Kitchin geneigt, die Ein-

biegung der Mantellinie als ein wie bei einigen anderen

integripalliaten Gattungen gelegentlich erscheinendes Merk-
mal von nur spezifischem Wert anzusehen und Eriphyla
Stol. (non Gabb) als Untergattung von Astarte aufzufassen.

Es kann jedoch die systematische Stellung einer Gattung

nicht wohl allein auf ein Merkmal — bei den Bivalven

auf die Schlofizahne — gestellt werden, sondern diirfte doch

die Gesamtheit derselben (UmriB und Wolbung der Schale,

Zahl und Lage der SchloB- und Seitenzahne, Form der

Lunula und des Schildchens, Lage des Ligaments, Verlauf

des Mantelrandes sowie Verzierung der Oberseite) dabei

in Riicksicht zu Ziehen sein und sie scheint mir im An-

schluB an Stoliczka in bezug auf Dozyia fiir eine Ein-

reihung bei den Dosininae zu sprechen. Ihre endgiiltige

systematische Einreihung wird durch Weitere Verfolgung

der Gattung Dozyia, sei es in tiefere jurassische, sei es

in tertiare Schichten hinein zu erwarten sein.

Die Gattung Dozyia ist sonach im himamalayischen

Reiche, im nordlichen Ranclgurtel des mediterranen Reiches

soWTie im siidandinen Reiche vertreten.

Zittel hat in seinem Handbuch der Palaontx)logie, Bd. %
S. 66 neben Dozyia lenticularis (Goldf.) und Astarte gre-

garia Meek et Hayden noch Astarte similis Muxstee unci

Astarte laticosta Desh. in die Gattung Eriphyla versetzt.

Bei ahnlichem UmriB unterscheidet sich Astarte similis von

£>.. umbonata Gabb durch die sehr geringe Wolbung. der

Schale, die kraftigen, konzentrischen, auf der Oberflache

mit ebenso breiten Rippen a.bwechselnden Furchen und
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das in jeder Klappe aus zwei deutlichien Kardinalzahhen
befindliehe SchloB. Gabb gibt in jeder Klappe vordere

und hintere Seitenzahne an, wahrend A. sitnilis, deren
Identitat mit A. caelata Jos. Muller Holzapfel11

)

begrundete, ejnen vorderen Seitenzahn, die Erhohung
des LunuLarandes in der linken Klappe, sowie

einen hinteren Seitenzahn, die Erhohung des hinteren SchloB-

rand.es, in der rechten Klappe nebst den entsprechenden

Furchen in den GegenkLappen besitzt. Da Sowerby 12
) in

seiner Originalbeschreibung von Astarte 13
) nur zwei SchloB-

zahne in jeder Klappe, kein© Seitenzahne angibt, so sind

Meek (a. a. 0. Missouri, S. 125) und Zittel (a. a. O. Hand-
buch, S. 66) mit Recht fiir eine generische Abtrennung iein-

getreten. Joh. Bohm14
) brachte fur A. sitnilis de^ Namen

Freia in Vorschlag; Holzapfel glaubte allerdings sie wieder

in die Synonymie von Astarte Sow. versetzen zu miissen,

worin ich mich ihm aus vorstehenden Griinden nicht an-

schlieBen kann.

Es geht aus den vorhergehenden Erorterungen hervor,

daB Eriphyla auct. umfaBt:

Eriphyla Gabb, Typ E. umbonata Gabb,

Eriphylopsis Meek, Typ E. gregaria Meek et

Hayden,
Dozyia Bosquet, Typ E. lenticularis Goldfuss,

Freia Joh. Bohm, Typ Astarte sitnilis Munsteb.

Nach Verlesung des Protokolls wurde die Sitzung ge-

schlossen.

v. w. o.

Belowsky. P. G. Krause.

u) Holzapfel: a. a. 0. Aachener Kreide, S. 194.
ia

) Sowerby: a. a. O. Min. Conch. Great Britain, Vol. 2, S. 85.

1818. In der Erlauterung zur Gattungsdiagnose fugt Sowerby hin-

zu: ,,there is also commonly an obscure elongated tooth at some
distance from the beak under the lunette".

13
) F. Rosier: a. a. O. De Astartarum genere. S. 6, gibt fiir

die Gattung Astarte einen Schlofizahn in der rechten, zwei
Schlofizahne in der linken Klappe an und erwahnt k e i n e
Seitenzahne.

u
) Joh. Bohm: a. a. 0. Grunsand Aachen. S. 110.
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Protokoll der Sitzung vom 7. Marz 1917.

Vorsitzender: Herr Belowsky.

Der Vorsitzende macht Mitteilung von dem Tode unseres

Mitgliedes

Herrn Buchhandler Max Weg in Leipzig;

-die Anwesenden erheben sich zu Ehren des Verstorbenen.

Als neues Mitglied wiinscht der Gesellschaft beizutreten

Herrn cand. geol. Ernst Hentze, Hamburg 5, Lii-

becker Tor 22,

vorgesehlagen von den Herren Jakel, Milch und
Gurich.

Herr JOH. WALTHER halt sodann einen von Licht-

bildern begleiteten Vortrag .iiber Chirotheriam.

Zur Erorterung des Themas sprechen die Herren
Zimmeemann I, Werth, Beyschlag und der Redner.

Herr JOH. WALTHER tragt sodann noch iiber Eor-

mationsgUederungstabellen mit Angabe der Machtigkeit vor.

Es auBern sich hierzu die Herren Zimmermann I, Bey-
schlag, Jentzsch und der Vortragende.

Nachdem das Protokoll verlesen ist, wird die Sitzung

geschlossen.

v. w. o.

Belowsky. P. G. Krause.

Protokoll der Sitzung vom 4. April 1917.

Vorsitzender: Herr Keilhack.

Der Vorsitzende macht Mitteilung davon, daB die Ge-

sellschaft durch den Tod zwei ihrer altesten Mitglieder ver-

iiorten hat:

Prof. Benecke, StraBburg, und
Prof. Gosselet, Lille, dessen bereits im Marz 1916

erfolgter Heimgang der Gesellschaft erst vor einigen

Wochen bekannt geworden ist.

Die Anwesenden erheben sich zu Ehren der Ver-

vstorbenen. •

Einige Neueingange fiir die Biicherei werden vorgelegt.
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Herr BERG sprach iiber einen Fall kontaktmetasoma-
tischer Umwandlung eines Ankeritganges im sudlicken
Norwegen.

Nordostlich von Kristiania findem sich bei den Orten
Hakedal und Grua Zinkblendelagerstattent im Kontaktbereich
des Kristianiagebietes. J. V. Goldschmidt bat die Lager

-

statten bereits in seinem umfangreichen Werke: „Die Kon-
taktmetamorpbose im Kristianiagebiet" ziemlich eingehend
geschildert.

Die Lagerstatten finden sich im Gebiete des Silurs,

welches neben Alaunschiefern und Graptolithenschiefern ein-

zelne massige Kalkhorizonte (Pentameruskalk, Orthoceras-

kalk, Geratopygenkalk), vor allem' laber in groBer Machtig-
keit Knollenkalke und durch Schiefereinlagerungen geban-

derte Kalke enthalt.

Dieses Schichtensystem ist im Kontakt mit d'em d-ranit

bis zur Unkemntlichkeit verandert word'en : Die schwarzen
Schiefer sind stark gehartet und gehen oft in splittrige

schwarze Hornfelse ohne deutliche Reste defr Schieferung

iiber. Die Knollenkalke und Banderkalke sind oft vollig

verkieselt und 5-n sehr bezeichnende' gebanderfce Hornfelse

ubergegangem Nicht selten sind auch die Kieselknollen;

und Schieferbander moch erhalten und die Kalkbander und
Kalkknollem dazwischen in lichtgrune Epidotfelse umgewan-
delt. Ist der Kalk durch Strahlstein verdrangt, so sind

meist auch die Kieselbander stark verandert und treten nur
noch undeutlich aus der dunkelgriinen Gesteinsmasse hervor.

Kompakte Kalke sind entweder in hochkristalline locker

-

kornige Marmore umgesetzt oder ganz in dunkelgriine Strahl-

steinmassen, seltener in lichtgriinei Epidotmassen. umgewan-
delt. Ein besoinderes Umwandlungsprodukt ist das von

den Bergleuten als „Gravhala" (Graufels) bezeichnete Ge-

stein, ein .durch reichliche Graphiteinstreuung graugefarbtes,

Aggregat von isodiametrischen, meist hanfkorngroBen

Hedenbergitkornern und Andraditkornern (Kalkeisengranat).

Da die Gravhala oft durch Ubergange mit einem nur ganz

hellgrau gefarbten Kalkstein verbunden ist, scheint detf

Graphitgeihalt nicht primar, sondern aus den umgebenden
graphitreichen, ursprunglich wohl bituminosem Schiefern lein-

gewandert zu sehi. Die Alaunschiefer sind meist zu Anda-
lusit-Cordierit-Hornfelsen geworden. In den tieferen Hori-

zonten setzen auch Gange> und Lager von kontaktmetamorph
verandertem Quarzporphyr, sog. Meilait) auf.
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Die Zinkble'nde findet sich mehr oder weniger stark

eingesprengt besonders in den Strahlsteinpartien, seltieneir

in dei* Gravhala, meist mit etwas Magnetkies, bisweilen lauch

mit etwas Bleiglanz. Die Starke der Erzimpragnation ist

wechselnd. Meist enthalten die Erzmassen nur 8—12 o/o Zn,

doch kommen auch groBere Partien bis zu 18 und 20 o/o

und einzelne Nester bis> zu 40 % Zn vor. Die urspriingliche

Streifung und Banderung des Gesteines macht sich auch in

der Erzfuhrung geltend und bei ^enauerer Betrachtung ka'nn

man meist reichere und armere, oft sogar taube Streifen

von etwa je 8 cm Starke miteinander abwechseln sehen,

ohne daB man jedoch! eine scharfie Scheddung von Erzstreifen;

und Nebengesteinsstreifen sehen und noch viel weniger
mit dem Hammer hervorbringen konnte.

Die Form der Erzkorperi ist im groBen lagerartig, jedoch

keineswegs niveaubeistandig. Sind sehbn die einzelneln

Strahlsteinmassen nur absatzig und' linsenformig entwickelt,

so sind die ve'rerzten -Partiein innerhalb der Strahlsteine

noch viel unregelmaBiger gestaltet. Da jedoch die Machtig-

keit des Strahlsteins meist nur gering ist, im Verhaltnis

zu seiner Ausdehnung, so sind auch die Erzpartien im
Streichen wesentlich ausgedehnter als in der Machtigkedt,

also in inter Form lagerartig.

Die Entstehung dor Erze ist zweifellos an die Kontakt-

metamorphose gebunden. Die mikroskopischej Untersuchung
orgibt, daB das Erz stets jiinger ist als der Strahlstein,

den es von den Umrissen und Spaltrissen der Kristalie aus

mietasomatisc'h verdrangt. Das Erz( ist stets an die Kontakjt-

silikate gebunden, im unveranderten Kalkstein ist niemals

Erz gefunden worden, umgekenrt findet sich aber Strahl-

stein ohne Erzgehalt in weiter 'Verbreitung. Insbesondeire ist

auch die Entstehung der Gravhala immer unabhangig von

der Erzfuhrung. Hieraus muB man schlieBen, daB das Erz

zwar spater, aber noch von denselben heiBen Losungen

und Dampfen zugefuhrt wurde, welche die Kontaktmeta-

morphose hervorbrachten, daB idie Erzzufuhr also als einie

ortliche SchluBp hiase der Kontaktum wand-
lung ,aufzufassen ist. Trotz des gelegentlichen Beibrechens

von violettem FluBspat und des Vorkommens erzfuhrender

Gange im benachbarten Gneis kann man die Erzzufuhr nicht

als einen von den Kontaktvorgangen vollig getrennten hyda-

togenen ProzeB auffassen. Es miiBten sich sonst echte Gang-

triimer finden, die gelegentlich auch in den unveranderten

Kalkstein fortsetzen und in Analogie mit den hydatogen-

3



metasomatischen Zinklagerstatten miiBte man die Erze be-

sonders im Kalk an der Grenze der weniger durchlassigen

Silikatfielse erwarten. DaB als Seltenheit das Erz im Gneis in

Gangen auftritt, hat seinen! Grund darin, daB dieses Gestein,

ein regionalmetamorpher alterer Granit, einer kontaktmeita-

imorphen Veralideriing nicht mehr fahig war, so dafi die

Schwitzwasser des erstarrenden jiingeren Granites hier nur
auf (einzelnen offenen Spalten sekretionar eine Miheralbildung

bewirken kolinten. In der naheren Umgebung des sog.

Elsjofeldes bei Hakedal ist der Granit als edta! natronreicher

Nordmarkit ausgebildet. In ihm liegein an der Oberflache

als Inseln erscheinende>, in der Tiefe aber zusammenhan-
gende Schollen von hochgradig kontaktmetamorphen Silur-

schichten. Auch hier tretenJ die Erze in der eben beschrie-

benen Weise lagerartig in! den metamorphen Kalksteinen und
Knollenkalkschichten auf, doch gibt es in diesem Gebiet

auch ein vereinzeltes gangformiges Vorkommen, den sog.

Erdmanngang. Die quer zur Schichtung gerichtete Er-

streckung dieses Erzvorkommens ist sin den Tagesaufsenilis -

sen ganz unzweifelhaft nachweisbar. Nahe westlich von

,dem Schachtmundloch streichen ein Strahlsteinlager und
ein Kalklager in h 21/2, wahrend der Gang in h 11 verlauft.

Bein Einfallen ist in iden oberen Teufen 60° in den unteren
45° nach E. Streiehend ist er iiber Tage 75 m weit nach-

gewiesen. In 84 m ist er bereits taub. Die Machtigkeit

wechselt stark und betragt im Mittel etwa 1 m.

Goldschmidt schreibt dariiber: „Das Vorkommen
,vom Erdmannschacht liegt an einer steilstehenden

Gangspalte, die stellenweise voni einem Epidositgang erfullt

ist. An anderen Stellen (1st die Spalte mit Kalkspat, Quarz,

Zinkbletnde und Magnetjt gefiillt. Langs dieser Spalte ist

Kalkstein mit Granat, Zinkblende und Eisenglanz imprag-

niert. Der Eisenglanz ist spater zu Magnetit pseudomor-

phosiert worden."

Eine eingehende Untersuchung der Grube im Jahre 1914

kurz vor Kriegsausbruch fuhrte mich zu etwas abweiehen-

den Ergebnissen. Es war mir zunachst sehr auffaliend,

dafi die Gangfiillung des Erdmannganges unbeschadet ein-

zfelner mineralogischer Abweicihungen so auBeroirdentiich

nahe verwandt mit dem Mineralbestand der kontaktmetaso-

matischen Erzlager erschieh. Hierl wie dbrt Granat, Epidot,

Hedenbergit als Begleiter des Erzes. Hier wie dOrt . Zink-

blende mit weliig Bleiglanz und Kleis in Verwaclisung mit

den Silikateli als Erz. Diese Gangfiillung ist vollig ver-



schieden von derjenigen, die wir z. B. in dem eingangs er-

wahnten echten Erzgange im Gneis nahe am Abor-Tjern

im Kirkebyrevier finden. Des Ratsels Losung bietet der
Magnetit. Goldscjmidt halt ihn fiir pseudomorph nach

Fig. 1. Zechsteinkalk mit Stylolithbilclung in zwei zu einander
senkrechten Eichtungen. Die Pfeilrichtung ist vertikal.

Nat. GroBe.
.

•Eisenglanz und hat sich wohl dadurch tauschen lassen,

daB der Magnetit neben vorziiglicher Spaltbarkeit Spuren
von Eisenglanz enthalt, die aber meines Erachtens als

martitische Neubildung, als Oxydation des Eisenoxyduli-

oxydes zu Eisenoxyd nahe der Oberflache aufzufassen sind.

Die Spaltbarkeit hat ihren Grund darin, daB der Magnetit

pseudomorph noch Eisenspat ist. In der Tat gleicht er

vollkommen jenem Magnetit. in den die Siegerlander Spat-

3*
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eisensteine am unmitte'lbarein Kontakt mit den dortigen
Diabasgangiein umgewandelt Bind. Darijn, daB dor Magnetit
pseudomorph sein muB, stimme ich mit Goldschmidt voll-

kommen iiberein. Dies zeigt schon da£ grundverschiedene!
Aussehen des Magneteisenerzes, welches sich gelegentlich

in den Liagern findet, z. B. bei Kavlebrua. Es1 ist hier von
kleinkorniger, fast dichter Struktur und von den begleiten-

den Silikaten aufs feinste durohwachsein. Auch die Zi'nk-

blende des Erdmanngjanges ist etwas verschieden von der-

jenigen der Lager, sie ist auffallend hellbraun, trotz ihrer

Feinkornigkeit wohlindividualisiert und ebenflalls sehr isili-

katarm. Auch die Silikatei sind von denen der Lager etwas
abweichend. Auffallend ist groBkorniger, leberbrauner,

etwas drusiger Granat, viel Epidot, wenig Strahlstein und
Hedenbergit. Schwefelkies spielt leinei viel groBere K'olle.

Es laBt dies alles wohl darauf schlieBen, daB die kon-
tfaktmeitamorphe Umwandlung eines alteren pragranitischen

Eisenspat fuhrenden Karbonatgainges, oder eines Ankerit-

ganges vorliegt. Diese gangformigei Karbonatmasse wirkte

auf die metamorphisierenden und erzbringenden Ldsungejn

tebenso ein, wie die sedimentaren Kalklager, nur bedingte der

hohere Eisen- und Magnesiagehalt eine etwas abweichende
•Mineralisation.

Es liegt also hier ein neuer formaler Lagerstatten-

typus vor: Die kontaktmetasomatische Verdrangung eineir

vorher bestehenden Gangfullung, fdieijganz in derselben Weise
erfolgte wie anderwartsi besti'mmte Schichten kontaktmeita-

morph verandert und durch Exhalationspirodukte des Tiefen-

gesteins metasomatisch verdrangt werden. Als „innere

Gangmetasomatose" kann main den Vorgang nicht bezeich-

nen, da die metasomatisch wirkenden Losungen mit der

Gangausfullung in keinem ursachlichen Zusammenhang
stehen. Es waren Kontaktschwitzwasser^nd koine ThermaL-

spaltenlosungen, die die Wirkung hervorbrachteln.

Im AnschluB Ian seinen Vortrag zeigte Herr BERG noch

einige Handstucke (aus dem Zechsteinkalk der Gegend von

Thalitter), ian denen Stylolithen in zwei zueinander recht-

winkligen Eichtungen auftreton; senkreehte Stylolithen von
hbrizontalen Schichtungen aus gebildet und wagerechtei, die

von senkrechten feinen Haarspalten aus j|n das Gestein

vordringen (vgl. Eig. 1).

An der Erorterung beider Mitteilungen beteiligen sich

Herr Zimmermann I und der Vortragende.
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Herr FRITZ BEHREND sprach tiber die Stratigrapliie

der fossilleeren Schichtenkomplexe Zentralafrikas und
ihre Beziehungen zu den alten Systemen Sudafrikas.

Die geoiogische Erforschung Aquatorialafrikas leidet

unter der Aufteilung des riesigen Gebietes unter die euro-

paischen Volker. Jedes Volk wendet sich natiirlich zu-

nachst seinen eigenen Kolonien zu und oft genug haben
die einzelnen Forscher sich nicht geniigend um die in

benachbarten Gebieten gewonnenen Ergebnisse gekummert.
Und doch mufl m eines der nachsten und hauptsachlichsten

Ziele bleiben, von dem am besten erforschten Teile des

Kontinefrts, Sudafrika, auszugehen, die hier gewonnenen
Erfiahrungen auf Zentralafrika anzuwenden und zu unter-

suchen, wie weit sich die bisher aufgestellten „Systeme"
Zentralafrikas mit denen in Sudafrika in Ubereinstimmung
bringen lassen; mehrere Versuche dazu sind schon unter-

nommen.
Diese Ubereinstimmung 1st zunachst uberraschend groB,

aber bei dem hohen Alter (des Kontinentes natiirlich.

Die Parallelisierung der fossilfuhrenden Schichten unter-

einander ist im ailgemeinen leicht durchzufuhren. Abge-
sehen vom Kaplande, dessen devonische Fossilien bekannt

sind, beginnen die altesten sicher bekannten organischen

Reste in ganz Afrika in der tiefsten Karoo, den Ekka-

schichten.

Dagegen besteht eine wesentliche Schwierigkeit, die

fossilleeren Schichten zu ordnen.

So hat z. B. Cornet im Kongostaat nicht weniger als

17 fossilleere Systeme aufgestellt, die sich zum Teil nur

durch geringfugige Merkmale unterscheiden; spater gab der

sudafrikanische Geologe Studt einem Teil der Cornet -

schen „Systeme" !andere Namen, zog einzelne teilweise will-

kurlich zusammen und schuf namentlich in seiner letzten

Arbeit1
) erhebliche Unklarheiten.

Wenn ich hier den Versuch mache, die fossilleeren

Schichtenkomplexe Zentralafrikas mit den sudafrikanischen

zu Vergleichen, so kann ich mich auf die Erfahrungen
stiitzen, die 1 ich auf zwei Reisen im Siiden von Deutsch-

Ostafrika zwischen dem Tanganyika- und Nyassasee und
der Kuste (1909—10) und in Katanga (1911-13) gesam-
melt habe.

i) Transact. Geol. Soc. S'. Africa. Bd. 16. 1913
;
S. 44 — 106.
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1. Der alte Granit.

Als das alteste Gestein wird im allgemeinen der alte

Granit angesehen. Er bildet mehrere Komplexe von zum
Teil riesiger Ausdehnung, die im allgemeinen eine recht
gleichmafiige Zusammensetzung aufweisen, wenn auch zu-

weilen in demselben Komplex an einer Stelle unter den
dunklen Gemengteilen mehr Hornblende, an anderen Biotit

vorherrscht. Das grofite Gebiet des alten Granites be-

ginnt an der Sudseite des Viktoriasees und reicht naeh
Siiden weit in das Zentrum Deutsch-Ostafrikas hinein; andere
Gebiete liegen auf der Westseite des Tanganyika, an. den
Quellen des Lubile und Luiscni in Katangia, am Luembe usw.

Mehrfach, vorwiegend in den randlichen Partien ist

der Granit gepreBt, zu Orthogneis umgewandelt, so dali

s. Z. Bantz2
) ihn durchweg als Gneis ansah. Jedoch. kommen

auch an der Grenze gegen das Archaikum unveranderte,

nicht gepreBte Partien vor, wie jeine Beobachtung Toenaus3
)

an der Strafie Kilimatinda—Mpapua zeigt.

Ob wir den alten Granit als im Archaikum steckenden
Batholithlen, (oder als alter als dieses anzusehen haben, ist

bisher nicht festgestellt worden.

In Siidafrika haben wir dem alten Granit nichts Ahn-
liches an die Seite zu setzen.

2. Das Archaikum.
Das Archaikum umgibt den alten Granit uberall mantel-

formig und baut detn uberwiegenden Teil Zentralafrikas

auf. Auch in dem vorwiegend aus Schichten der mitt-

leren und jiingeren Karoo gebildeten inneren Kongobecken
ist es im Untergrunde mehrfach aufgeschlossen.

Es setzt sich zusammen' aus Ortho- und Paragneisenl,

Glimmerschiefern, Quarziten, Itabiriten, kristallinen und
kornigen Kalken, selten auch Konglomeraten.

Vielleicht wird es in der Zukunft moglich sein, einen

alteren, vorwiegend aus Gneisen und kristallinen Kalken

bestehenden Teil zu unterscheiden von einem jiingeren, der

wesentlich aus Phylliten, Quarziten, Itabiriten und dichten

Kalken zusammengesetzt ist.

Bisher haben nur wenige Autoren Trennungen im Ar-

chaikum vorgenommen. So haben Andeew und Baily4
) im

2
) Mitt. a. d. D. Schutzgeb. 1902, S. 59.

3
) Beitrage z. geol. Erf. d. D. Schutzgeb. Heft 6, S. 7.

*) Quart. Journ. Geol. Soc. 1910, S. 193.
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britischetn Nyassaland 1. Graphitgneis unci kristallinen Kalk
von 2. Gneds und Schiefer unterschieden; ferner hat Dantz
auf seiner Karte5

) die vorwiegend aus Itabirit und Quarzit

zusammengesetzten Zonen kenntlieh gemacht.
Das lArehaikum ist von Eruptivgangen mindestens zweier

verschiedener Perioden durchsetzt, ebenso wie der alte

Granit. Die erste Periode umfaflt die sauren und basi-

schen Gange, die vor oder wahrend der Aufrichtung in

die kristallinen Schiefer eingedrungen, mit ihnen gepreflt

und zu Orthogneisen und Amphiboliten usw. umgewandelt
sind. Die zweite Reihe ist wesentlich jiinger; die' Eruptiv-

gesteine sind infolgedessen wenig oder gar nicht ver-

andert.

Das zentralafrikaoiische Archaikum wird allgemein als

dem Swazi-System Sudafrikas gleichaltrig angesehen. In

Sudafrika treten aber die Gtoieisfe sehr zuriick, fehlen in

den Malmesburg-Schichten anscheinend vollkommen; diese

miissen also wohl dem oberen Teil des Archaikums parallel

gesetzt werden. Im Swazi-System Transvaals und Natals

sind bereits Gneise bekannt.

3. Kabele-, Kambowe- und Ukinga-
Schichten.

Meist ebenso stark aufgerichtet, gefaltet und gestort

wie das Archaikum, jedoch im allgemeinen wenig oder

gar nicht verandert und offenbar wesentlich jiinger als dieses

ist eine Schichtenreihe, die aus Quarziten, Sandsteinen, Ar-

kosten, Phylliten, Tonschiefern und dolomitischen Kalken

aufgebaut ist.

Der ortlich verschiedene Aufbau dieser Schichten, der

zur Aufstellung mehrerer Systeme durch Cornet und Studt

fuhrte, taBt sich wahrscheinlich durch Faziesbildungen er-

klaren, zum Teil auch durch einen geringen Grad von

Metamorphose, worauf bereits Guillemain6
) aufmerksam

machte; zwar habe ich eine etwas andere Auffassung fiber

die Zusammengehorigkeit einzelner jjSysteme*' und sehe als

hierher gehorend an:

Cobnets Systeme de Kabele,

• » „ Lufupa,

„ „ Moachia (= Mwaschia),

Studts Kambowe beds
| T

Wemashi „ \

Brokennili „

5) A. A. O. 1903; Karte.
6
) Diese Zeitschr. 1913, S. 318.
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Von grofier Wichtigkeit ist Guillemains7
) Beobachtung,

daB die in den Moachia-Schichten auftretenden bekannnten
schwarz-weiBen Kieseloo lithe als Gerolle in einem Teil der

an der Basis der einzelnen ^Systeme'' gelegenen Konglo-
merate fehlen, — daB diese somit alter als Moachia sind, —
daB si© dagegen in anderen, also offenbar jungeren, auf-

treten. Jedoch halte ich es fur nicht sicher, daB die Kiesel-

oolithe auch in Cornets Lufupa-Schiehten auftreten, wie es

Guillemain glaubt. Die Schichten sind mehrfach von
teilweise umfangreichen Gangen jungeren Granites durch-

brochen, die ihre naehste Umgebung kontaktmetamorph be-

einfluBt haben, so z. B. an Ider „Porte d'enfer" am Lualaba,

an der Nordgrenze von Katanga.

Den Kabele- und Kambowe-Schichten, besonders ihrer

schiefrig ausgebildeten Fazies sehr ahnlich sind die von
Boenhaedt8

) besehriebenen „Ukinga-Schiefer" im Nord-

osten des Nyassasees, si© treten auch unter tektonisch ahn-

lichetn Bedingungen auf, wie dies© und konnen bei ganz-

lichem Mangel irgendwelcher organisch©n Reste wegen
ihres petrographisch und geologisch sehr ahnlichen Habitus

als annahernd gleichaltrig angesehen werden.

Die Altersfrage dieser ganzen Schichtenkomplexe ist

nicht leicht zu entscheiden. Am wahrsch©inlichst©n diirf-

ten sie mit den Witwatersrandschichten Transvaais zu ver-

gleichen sein, da sie unter geologisch recht ahnlichen Be-

dingungen auftreten.

4. Die Porphyrdecken am Siidende des
Tanganyika.

Zu beiden Seiten des siidlichen Teiles des Tanganyika-

Sees befinden sich ausgedehnte Porphyrdecken, deren Vor-

handensein bereits Stromer von Heichenbach9
) bekannt

war; Tornau 10
) hat die Grenzen ihrer Ausdehnung an den

Ufern des Sees selbst angegeben, ihre Verbreitung landein-

warts blieb unbekannt und uber den Umfang des auf deut-

schem Gebiet liegenden Anteils wissen wir noch heute fast

nichts. Dagegen konnte ich den in Katanga im Kongo-

staat liegenden Teil genauer untersuchen und umgrenzen11
).

7) A. A. 0. S. 325.
8
) Zur Oberflachengestaltung und Geologie Deutsch-Ost-

afrikas 1900.
9
) Geologie d. Deutschen Schutzgeb. 1896.

10
) Beitrage z. geol. Erf. d. D. Schutzgebiete, H. 6.

11) Ebenda H. 9, S. 67 ff. und 147 ff.
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In Katanga 'sind zwei iibereinander liegende Decken
zu unterscheiden : eine altere, weniger umfangreiche Decke
von Quarz-Orthoklas-Porphyr, daruber eine jiingere, iiber

die altere weithin transgredierende von dunklem Porphyria
Beide sind an den Bruc'hrandern des Tanganyika abge-

schnitten und haben unzweifelhaft ursprunglich mit dem
Porphyrgebiet in Deutsch-Ostafrika eine einzige zusammen-
hangende Decke gebildet.

Der Altersunterschieci zwischen der alteren Quarzpor-

phyr- und der jungeren Porphyritdecke kann nicht bedeu-

tend sein
;
da zwischen beiden weder Sedimente noch An-

deutungen fiir die Verwitterung des alteren Porphyrs auf-

treten.

Leider konnte ich nur das Altersverhaltnis zum „alten

Granit'' beobachten, der vom Porphyr iiberlagert wird, nicht

aber zum Archaikum. Ebenso ist es nicht ganz sicher,

ob der Porphyr alter ist als die unter 3 behandelten Schich-

ten, wie Verf. auf seiner Reise annahm12
), oder ob er diese

durchbrochen hat. Vielleicht kann man letzteres annehmen,

da der Porphyr keine der Pressungserscheinungen zeigt,

die die Kabele-Schichten wahrend der letzten groBen Auf-

faltungen betroffen haben. Er diirfte dann etwa im Alter

den Ventersdorp-Schichten nahestehen.

Der Porphyr ist mehrfach von Gangen jungeren Granits

durchbrochen.

5. Di© Tanganyika - und Kundelungu-
Sehich ten.

Diskordant iiber alle vorhergenannten Systeme trans-

grediert eine Schichtenfolge von auBerordentlicher Mach-

tigkeit, die aus Konglomeraten, Schiefern, Quarziten, Sand-

steinen, Arkosesandsteinen, dolomitischen Kalken, Horn-

steinen und selten Kieselschiefern besteht.

Bei vollstandiger Ausbildung ist dieser Komplex charak-

terisiert durch die Einschaltung eines bis iiber 100 m
machtigen Horizontes von dolomitischen Kalklinsen, von

denen jede einzelne oft iiber viele Kilometer zu verfolgen

ist, zwischen zwei aus Sandsteinen, Schiefern und Konglo-

meraten bestehende Schichtenkomplexe. Er zeigt dann

schematisch folgendes Profil:

Sandsteine und Schiefer, Dolomitischer Kalk,

Sandsteine und Schiefer, Basiskonglomerat.

12) A. A. 0. H. 9, S. 69.



42 —

Die Gesamtmachtigkeit kann fiber 1000 m erreichen.
Im Kalk finden sich haufig sekundare Hornsteinlagen; durch
den Atifhau aus harteren,, zum Toil schiefrigen', und weiche-
ren Schichten zeigt er an don Verwitterungsflachen semk-
recht zur Schichtung haufig eine parallelrunzlige Skulptur,
sowie eine „elefantenhautartige" Verwitterung.

Coknet, der dieses System zuerst als Kundelungu-iSystem
beschrieb, stellte die Schichten zur unteren Karoo, und
darin folgte ihm u. a. Gkosse13

), der in einem von ihm
in Siidkatanga an dor Basis dor Kundelungu-jSchichten ont-

deckten. typischen Tillit mit gekritzten Gerollen das Dwyka-
konglomerat gefunden zu haben glaubto. Inzwischen ist

das Tanganyika-System von einer grofien Anzahl von Geo-
logotn an zahlreichen Stellon untersucht worden und nir-

gonds hat sich auch nur eine Spur eines Fossils gefunden,
im Gegensatz zu den Ekkaschichten, die uberall da, wo
sio bisher in Zentralafrika gefunden wurden, eine groBe
Menge Fossilien, nicht immer gut erhalten1

, aber immer
bestimmbar ergeben haben. Auch haben samtliche Autoren,

die Schichten der unterein Karoo in Zentralafrika eingehend

untersucht haben, ausdrucklich erwahnt, daB das an der

Basis dieser Schichten jauftretende Konglomerat teils flu-

viatiler CNiatur sea, teils sich lals Verwitterungsdecke der

alten Landoberflache erwiesem hat, nie aber eine Spur
glazialer Entstehung gezeigt hjabe. Eerner konnte sich

Verfasser ,'aus eigener Anschjauung iiberzeugen, daB die

Karboschichton Ostafrikas trotz raumlicher Trennung
unter sich groBe Ahnlichkeit im Aufbau besitzen,

aber durchaus verschieden sind vom Aufbau des Tan-

ganyika und Kundelungu-Systems. Wenn also Hennig14
)

ntoch kiirzlich glaubto, fur diese Schichten Karooalter an-

nehmen zu diirfen, sjo ist idas dadurch erklarlich, daB

er die Tanganyika-Schichten wohl nur aus der Literatur

kennt.

Karooalter kommt frlso fur das Tanganyika- und Kun-

delungu-System nicht in Frage.

Dahingegen hat unser System eine sehr groBe Ahn-

lichkeit isowohl mit dem Ngami-System der Kalahari15
),

als auch den Namaschichten Deutsch-Sudwestafrikas16
), fer-

13
) Diese Zeitschr. Bd. 64, 1912. S. 320.

14
) Ber iib. Fortschr. d. Geol. 1915, S. 69—80.

is) Passarge, Kalahari, 1904, S. 581—586.
16

) Range, Beitrage z. geol. Erf. d. D. Schutzgeb. H. 2,

1912, S. 14 ff.
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ner zum Potchefstroom-System17
) Transvaals, vielleicht aucb.

zu dem Cango-System.

Aile diese System© sind gleichartig aufgebaut: bei alien

ist ein mach'tiges Band von dolomitiscbem Kalk zwischen

zwei Horizonten von Sandsteinen und Tonschiefern ein-

geschaltet, die teilweise auch petrographisch groBe Ahn-
lichkeit untereinander besitzen. Wichtig ist der fast uberall

gleichartige Aufbau des dolomitischen Kalkes aus harteren,

z. T. schiefrigen, und weichen Lagien, die bei der Verwitte-

rung parallelrunzlige Skulptur und elefantenhautartige

Oberflache ergeben.

All© diese Systeme sind fossiller. Ein exakter Nachweis
ihrer Zusammengehorigkeit konnte also nur durch zusammen-
hangende Kartierung gesehaffen werden. Vorlaufig muft

auf ihren untereinander aufierordentlich ahnlichen Habitus

hingewiesen werden.

Nach dem oben Gesagten wiirde sich also folgende

Parallelisierung der fossilleeren Schichten Zentralafrikas mit

denen Sudafrikas ergeben

:

Siidafrika Zentralaf rika
Potchefstroom (Transvaal-) Tanganyika- (Kundelungu-)
System System

Ventersdorp-System Porphyrdecken (?)

Witwatersrand-System Kabele-Ukinga- (Kambowe-)
System

Swazi-System Archaikum
Alter Granit.

Herr ZIMMERMANN I spricht fiber das Alter der
Verwerfungen sudetischer Bichtung in Niederschlesien*

Zur Aussprache reden die Herren Berg, Kuhn, Bey-
schlag, Gueich und der Vortragende.

In der Besprechung weist Herr BERG auf folgende auf-

iallende Tatsache hin: Die morphologischen Bruchstufen, die

das Bober-Katzbachgebirge im Nordosten g© :gen die schle-

sische Ebene, im Siidwesten gegen den Hirschbergter Tal-

kessel begrenzen, sind zugleich, wichtige geologische Grtenz-

linien. Im Siidwesten stoBt hier der Granit des Hirschberger

Tales gegen nicht kontaktmetamorph! veranderte Griin-

.xmiefer, also gegen Gesteine, die einst hoch iiber dem

17
) Toenau, Beitr. z. geol. Erf. d. D. Schutzgeb. H. 6.

T. hat hier zuerst auf die Ahnlichkjeit seiner Tanganyika-Schichten
mit dem Potchefstroom-System hingewiesen.
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granitischen Magma gelegen haben mussem; im Nordosten
grenzt bei Freiburg jimgstes^ Oberdevon und zum Teil sogar

Botliegendes jm Gebirg©, gegen Granit und metamorphes
Silur im Untergrund der Ebene bei Striegau, Jauer und am
Zobten. In beiden Fallen erscheint also das G e b i r g e

auf der geologisehen Karte als der an der Verwerfung
a b g e s u n k e n e> Teil, die vorliegende Ebene und der

Hirschberger K ess el als der relativ gehobene Teil.

Mt JaWderen Wbrten : Die Randbruche des Gebirges, zwischen
denen die tertiare Landoberflache ihre ehemalige Hohen-
lag© beibehalten hat, sind alte Verwerfungsspalten und der

jugendliche „morph'ologische" Abbruch von ziemlich ge-

ringem AusmaB erfolgte auf ihnen im entgegengesetzten

Sinne wie die altere, viel bedeuteindere „geQlogische" Dis-

lokation. Ahnliches l^onnte auchj im Eulengrund bei Krumm-
hubel fur den) Abfall des Riesengebirgskammes gegen das

Hirschberg-Warmbrunner Becken nachgewiesen werden.

Darauf wird die Sitzung geschlossen.

v. w. o.

K. Keilhack. P. G. Krause.

Briefliche Mitteilungen.

1. Die Struktur der Mittelschweiz.

Von Herrn W. Deecke.

Es gibt gewisse Fragen, die durch einfache Beobach-

tung nicht zu losen sind, weil uns daziu teils absolut die

Moglichkeit, teils die Methoden fehlen. Gerade solche Auf-

gaben sind es jedoch, welche immer wieder zur Losung
reizen und z^ar gerade ;aus dem genannten Grunde.

Zu dieser Kategorie gehort als eine kleinere unter-

geordnete Frage die Beschaffenheit und geologische Struktur

der mittelschweizerischen Hocbebene. Wir kemnen deren
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