
Zeitschrift
der

Deutschen Geologischen Gesellschaft

B. Monatsberichte.

Nr. 5-7. 1917.

Pnotokoll der Sitzung vom 2. Mad 1917.

Vorsitzender : Herr Belowsky.

Der Vbrsitzende eroffnet die Sitzung' und macht zu-

nachst Mitteilung von dem Tbde unseres Mitgliedes

des Herrn Kgl. Landesgeologen Br. L. Siegeet, der

am Ostersonnabend in Mons in Belgien gestorben ist.

Die Anwesenden! erheben sich zu Ehren des Ver-
storbenen.

Als neue Mitglieder wunschen der Gesellschaft bei-

Kutreten:

Herr Br. L. von zur Muhlen, Berlin, Invalidenstr. 44,

vorgeschiagen von den Herren Joh. Bohm, Th.

Schmieeer und P. G. Keause,

Herr Br. A. Hemmee, Geologe der Geol. Landesanstait

zu Strafiburg i. Els., vorgeschiagen von den Herren
Eenst Steomee von Keichenbach, Cl. Leidhold
und Belowsky.

Herr C. F. Meyee (GieBen) macht Mitteilung von seiner

Naanensanderung in Haeeassowitz.

Die Neu-Eingan^e fiir die Biicherei sind den Zeit-

umstanden entsprechend niebt sehr zahlreich. Bio wicli-

Mgsten werdem vorgelegt.

Herr G. GtlRICH sprach uber: Die Herkunft des
Brdols in Nordwestdeutschland.

Die Schwierigkeiten, die mit einer Erorterung dieses

Gegenstandes verkmipft sind, beruhen in der Unsicherheit,

die vielen hierbei als Ausgangspunkt dienenden wissen-

schaftlichen Ergebnissen anhaftet. Schon die Chemie des
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Erddls, die groBtenteils a-uf der fraktionierten Destination

beruht, gibt kein befriedigendes Bild von der Zusammen-
setzung, insofern als durcli den Untersuchungsgang selbet

Veranderurigen der so wenig bestandigen Bestandteile des

61s hervorgerufen werden konnen. Von dem Mbndelejbff-
schen Erklarangsversuche, das Erdol auf die durch Zer-

setzung von Metallkarbiden innerhalb der Erdkruste ent-

stehenden Acetylengase zunickzufuhren, kann abgesehen
werden. Die Herkunft aus Schichtgesteinen, die durch
Fiihrung brganischer Beste ausgezeichnet sind, ist in

dem vorliegenden Gebiet viei wahrscheinlicher. Weitere
Schwierigkeiten en.tsteb.en bei der Untersuchung der Um-
wandlungsvorgange, denen die Stoffe der Lebewesen nach
ihrem Tode anheimfallen. Es sind Vorgange in trockener

Luft, in feuchter Luft, in durchliiftetem Wasser und in

undurchluftetem Wasser denkbar. Unterschieden werden:
1. Eintroeknung (Mumifizierung). 2. Vergasung; 2a) unter

Hitzeeinwirkung: Verbrennung; 2b) ohne besondere Hitze-

einwirkung, aber unter Mitwirkung von Spaltpilzen: lang-

same Verbrennung oder Verwesung. 3. Entgasung; 3a) Ver-

kohlung bei Einwirkung von Hitze oder von Sauren; 3b) Ver-

moderung: z. B. Holz; 3c) Verfaulen: z. B. tierische Weich-
fceile; 3d) Vertorfung. Die letzten drei Arten der Zersetzung

sind verwickelter Natur und bediirfen weiterer Aufklarung;

die Kleinlebewesen sind dabei beteiligt, Oder vielleicht die

einzige Ursaehe. Grewohnlich spricht man von Bakterien

schlechthin, es ist aber moglich, daB noch andere Organismen
eine Eolle spielen. Noch verwickelter wird der Vorgang
in mineralischen Losungen, also z. B. in Salzlaugen. Die

ZersetzungsvOrgange werden auch verschieden sein je nach

der Natur der lebenden Stoffe, unter denen Kohlehydrate

wie Zellulose, Lignose usw., Zucker, Starke, femer EiweiB-

stoffe wie Protoplasma, dann Chitin usw., endlich Fette,

OLe, Harze, Wachse in Betracht kommen. Die Anhaufungen
der Faulniskorper konnen unter giinstigen Umstanden er-

haltungsfahig und dann fossil werden. Das ergibt die

Kohlen, die nach Potonie, Stbemme usw. in Faulkohlen

und Humuskohlen eingeteilt werden. Die letzteren sind

auf anfangliche Vertorfung zuruckzufuhren und sind haupt-

sachlich aus widerstandsfahigen Zellulose-Stoffen entstanden.

Auch der Vertorfungsvorgang ist noch nicht befriedigend

aufgeklart worden. Die Faulkohle wird von friiheren Be-

arbeitern dieses Gegenstandes auf Fette, Ole, Harze, Wachse,
zfunachst der Tiere, dann aber seit Potonie auch der
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Pflanzen zuruckgefiihrt, aber audi alle iibrigcn Bestandteile

der Lebewesen, wie z, B. die leicht zersetzlichen EiweiB-
korper worden an der Bildung des Faulschlamms, der
durch Anhaiifung der genannten organischen Stoffe ont-

steht, in hohem MaBe bcteiligt sein.

Faulkohle und Zellulose-Kohle sind nur Grenzarten;
in der Natur wiegen Mischungen vor. Geht Faulschlamm-
bildung gleichzeitig mit chemischem und mechanischem
Niederschlage in cinem Gewasser vor sich, danh entstehen

die Faulschlammgesteine, deren organisehe Bestandteile als

„Bitumen" bezeichnet werden. Man wird eine adsorptive

(Ton), eine sulfidische (Schwefeleisen), eine chloridisehe

(Chlorn itrium), eine karbonatische (Kalk) und eine suifatische

(Gips) Bituminierung unterscheiden konnen. Diese Vorgange
sind nicht gleichwertig. Die Bildung von Schwefeleisen

z. B. ist ein Vorgang, der durch die Zersetzung der

organischen Stoffe bedingt ist, wahrend die anderen Arten
der Niedersehlage nur Begleiterscheinungen sind, die ihrer-

seits die Bituminierung in verschiedener Weise beeinflussen

konnen. Fur die Entstehung der Faulschlammgesteine sind

die von Andrussow untersuchten Verhaltnisse des Sehwarzen
Meeres und ihr Vergleich mit dem Fosidd&enschiefer des

Oberen Lias und mit dem Kupferschiefer, wie er durch

Pompeckj und Schuchert durchgefiihrt wurde, lehrreich.

Wesentlich ist, da.B die Anhaufung der organischen Stoffe

nicht sowohi von den GroBlebewesen, z. B. den Fischen

herruhrt, deren Reste in den Gesteinen reichlich vorhanden

sind, sendern von deren Futtertieren, den Kleinlebewesen,

die die oberen SuBwasserschichten dieser Meere belebten

und in den unteren salzhaltigen, sauerstoffarmen oder -freien

Schichten zum Absterben und zur Ablagerung gelangten.

Ahnliche Verhaltnisse sind moglich, wo SuBwasser und Salz-

wasser sich horizontal nebeneinander befinden, wobei die

Grenze hin und her schwankt, wie in den breiten FluB-

mundungen, wo mit der Flut das Salzwasser, mit der Ebbe

das SuBwasser vordringt. Faulschlammgesteine und Faul-

kohlen werden in ahnlicher Weise wie Humuskohle durch

Bruck und Erwarmung eine auf fortschreitender Entgasung

beruhende Veranderung erleiden. In dem Bitumengehalte

der Faulschlammgesteine sieht man nach Engler und

Potonie die Ursprungsstoffe des Erdols, die Protopetrolea,

wie Potonie es nannte.

Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, daB aus den

.zwn Teil benzol 16s lichen, zum Teil hochpolymeren und
7* '
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hochmolekularen benzol unlos lichen Kohlenwasserstoffeo
der Fanlschlammgesteine 01 entstanden sein soil. Monke
und Beyschlag versuchten in der Zeitschrift fiir Praktische
Geologic 1905 den Vorgang dadurch zu erklaren, dafi sie

annahmen, die in der Tat immer mit Roholvorkommen ver-

kniipften Salzlaugen waren imstande, das eigentliche Erdot
aus den bituminosen Gesteinen freizumachen. Dieser Vor-
gang hat aber bisher durch keinen Versuch eine Bestatigung-

gefunden, andererseits hat man im Salzlaugengebiet an
den bekainnten Faulschlammgesteinen, namentlich Posido-

nienschiefer, nach Harbort, keine Veranderung nachweisen
konnen. Stoller kommt bei der Untersuchung der Salz-

lagerstatten von Hanigsen zu dem Schlusse, daft die Urole
in den Schichten des Unteren, bzw. Mittleren Doggers und
der Unterstem Kreide entstanden sind, und daft das Salz-

gebirge damit in keinern unmittelbaren Zusammenhange
steht. Faltungsdruck und geringe Temperaturerhohung^

hatten die Ole freigemacht, und die Spalten am Rande der

Salzkorper boten die Wege fiir die Zufiihriing der Ole zu

ihrer jetzigen, also der zweiten Lagerstatte.

Zu ahnlichen Folgerungen gelangt Kraiss bei der

Untersuchung der Ollagerstatten von Wietze; nach ihm
wurde „das Gebirge vom Rat an bis zur Unteren Kreide als-

Olbildungsstatte anzusehen sein".

Die engsben Beziehungen zwischen den OlvbrkOmmnissen
des Gebietes und dem Salzgebirge veranlassen den Vor-

tragenden doch wieder einen ursachlicluen Zusammenhange
anzunehmen. Wenn auch die Salzlaugen nicht als Olbefreier

im Sinne von Beyschlag und Monke aufzufassen waren^.

so konnen sie sehr wohl im Sinne der&elben Forscher

als Olforderer gedient haben, die das 01 nach ihrer

Lagerstatte gedrangt haben. Einmal konnen, im Gegensatz.

zu der fruher von Beyschlag und Monke geleugneten

Wahrscheinlichkeit, doch die Steinkohlenfloze in der Tiefe

01 geliefert haben — das gent aus der neuesten Unter-

suchung des Kaiser-Wilhelm-Instituts fiir Kohleforschung

hervor. Ahnlich konnte Kupferschiefer in Betracht kommeiv
obwohl er nicht in so groBer Tiefe liegt wie die Steinkohle..

Dasselbe gilt fur den Posidonienschiefer; diese Gesteins-

arten haben groBere Verbreitung als bituminose Ausbildungs-

formen der anderen Pormationen. Das Vorkommen von

01 von. Braunschweig und Hannover bis Cuxhaven und
Heide und die Verbreitung" der SalzdurchstoBe scheinett.

dem Vortragenden eine einheitliche Erscheimmg dar~
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zwetellen. Die gieinaniiten drei Schichten, die wohl im
Suden noch vorhanden sind, sind bis Heide noch nicht

michgewiesen unci dort wohl nicht mehr vorhanden. Das
Einfachste ware nun, die Herkunft der Erdole in dem Salz-

gebirge selbst zu suchen. Harbort hat friiher gelegentlich

die Meinung ausgesprochen, daB bei der Auflosung
der Salzgesteine im Gipshut und im Gipsmantel die Ole

aus dem Muttergestein frei geworden sind. Demgegeniiber
1st zu bebonen, daB dann die Ausbreitung des Ols nur in den
Schichten oberhalb des Salzspiegels verstandlich wiire. Der
Umstand, daB die Olvorkommnisse von Hanigsen und von
Wietze auf der Seite des SalzdurchsboBes auftreten, nach
der er Oben ubergekippt is t, scheint dafur zu sprechen,

daB di& Ursache des Olvorkommens mit dem inneren Bau
des Salzstockes, mit den tektonischen Vorgangen zusammen-
hangt. Die Gesteine des Salzgebirges enthalten vielfach

Kohienwasserstoffe, teils gasformige, teils fliissige; die

Gipse, Anhydrite, Dolomite sind „bituminos". Bei der

starken Verquetschung der Schichten, die bei der Auf-

stiilpung der Salzsattel und SalzdurchstoBe erfolgt ist, hat

nach Rinne und Seidl eine mechanische Entmischung
der Gesteine stattgefunden und bei diesen Vorgangen mtissen

die in den Salzgesteinen enthaltenen Ole eben falls aus-

gequetscht worden sein1
).

An der Erorterung des Vortrages beteiligen sich die

Herren Harbort und Krusch.

Herr KRUSCH betont in seiner Erwiderung die Schwie-

rigkeiten chemischer Untersuchungen uber die Entstehung

der Erdole infolge der Mangel, welche der organischen

Chemie anhaften. Ist es doch heute noch nicht moglich,

•Schlagwetter von Petroleumgasen lediglich auf Grund der

Analysen zu unterscheiden, da immer nur der Gehalt an
Kohlenstoff, Wasserstoff usw. bestimmt wird. Bei der

fraktionierten Destination liegt naturlich — namentlich

bei hohen Temperaturen — auch die Gefahr der Zersetzung

bestehender Verbindungen und der Bildung neuer vor.

Wie schwierig die Erforschung von Substanzen ist, in

denen Kohienwasserstoffe eine wesentliche Rolle spielen, be-

x
) Auf die von Herrn Harbort hiergegen erhobenen Ein-

-vyande geht der Vortragende in seiner Arbeit „Das Erdol in

Nordwestdeutschland", 3. Heft, XX. Band der Abhandlungen
des Naturwissenschaftlichen , Vereins zu Hamburg, 1917, ein.
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weisein die Arbeiten dies Kaiser-Wilhelm-Instituts fur .Kohteh-
forschung. Von den zahlreichen Verbindungen des Kohlen
stoffs mit anderen Elementen, in der Hauptsache Wr«sser-
stoff und Sauerstoff, aus denen Steinkohle und Braunkohle
bestehen, sind trotz der langjahrigen Forschungen heute
erst einigermaBen bekannt das aus den Braunkohlen
extrahierbare Montanwaehs und die aus der Steinkohle aus-
gezogenen, dem Rohpetroleum nahestehenden Ole2

), welche
l°/o der Gesamtmenge ausmachen.

tiber die Hauptmasse der Steinkohle ist heute noch
nichts Naheres bekannt. ,,Man kann wobl feststellcn, aus
wieviel Prozent

. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stick-

stoff und Schwefel sie besteht, weiB aber damit noch
nichts iiber die Art und die Eigenschaften der aus diesen
Teilen bestehenden chemischen Verbindungen, welche aus
den Pflanzen entstanden."

Fischer konnte iibrigens durch Anwendung vo i Ozon
90% der unioslichen Konle loslich machen.

Interessant fiir die ganze Frage ist weiter, daB die

Bestillation der Steinkohle bei niederer Temperatur
an Stelle des gewohnlichen Teers fast samtliche Er-
zeugnisse des Roll petroleums aus Steinkohle

ergab, und zwar Paraffin, Sehmierol, Naphtene und Benzin.

Dagegen fehlen die Erzeugnisse, die fiir den Teer charak-

teristisch sind, wenn die iibliche Destination in Kokereien

und Gasanstalten bei hoherer Temperatur stattfindet.

Die von dem Herrn Vortragenden angenommene Ent-.

stehung der Erdollager aus Bitumen, die ursprunglich im
Steinsalz enthalten gewesen sein sollen, kann unmogiich fiir

die wenn audi kleineren Erdolkonzentrationen gelten, welche

in den unteren Schichten des Zechsbeins, also im Liegendeas

des Salzes von cliesem getrennt durch machtige Letten-

biinke, auftreten.

Darauf wurde die Sitzung gesehlossen.

v. w. o.

P. G. Keause. Belowsky. Oppenheim.

2
i Vortrag des Professors Dr. Franz Fischer, Hauptversamm-

lung des Yereins deutscher Eisenhiittenleute am 4. Marz 1917

und andere Arbeiten desselben Auto'rs iiber denselben Gegenstand.
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Protokoll der Sitzung vom 6. Juni 1917.

Vorsitzender: Heir Belowsky.

Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung- und macht davon
Mitteilung, dafi die

Kgl. Universitatsbibliothek in Ofen-Pest

auf Vorschlag* von den Herren Belowsky, Pompeckj und
Schneider als neues Mitglied fiir die Gesellschaft an-

gemeldet ist.

Der Eingang an regelmaBigen Drackschriften und an
Somderabdrucken ist auch diesmai eiitsprechend den Zeit-

umstanden nur gering.

Herr MOLLER halt daratif einen Vortrag: „Znr Theorie
der tektonisclien Einbrucksbecken".

Ay\ der Erorterung beteiligt sich Herr Biereye.

Sodann spricht Herr VON ZUR MCHLEN: „Zur Ent-

stehung der Hochmoorseen".

Herr WOLFF macht eine Mitteilung uber „Die an-

gebliche Clypeaster-Kreide ans der Tschakit-Schlucht im
Taurus".

Darauf wird die Sitzung geschlossen.

. v. w. o. 4^fV

Belowsky. P. G. Krause. Oppenheim.

Im Juli hat keine Sitzung stattgefunden.

i
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