
Zeitschrift
der

Deutschen Geologischen Gesellschaft.

Protokoll der Sitzung vom 9. Januar 1918.

Vorsitzender : Herr Keilhack.

Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung und bringt seine

Wiinsche zum neuen Jahre zum! Ausdruck.

Die G-esellschaft betrauert deli Tod folgender Mitglieder:

Herr Professor Deninger, der in Tirol auf dem Felde
der Ehre gefallen ist,

Herr Bergrat Richard Stein in Halle a. S.,

Herr Studienrat Prof. Holtheuer in Leisnig (Sachsen),

Herr Dr. Moritz Wolff in Berlin.

Die Anwesenden erheben sich zu Ehren der Verstorbenen,

Als Mitglieder wtinschen in die G-esellschaft auf*

genommen zu werden: *

Herr Dr. A. Lehner, Assistent am MineraL-Geol.

Institut in Erlangen, vorgeschlagen von den Herren
Keilhack, Picard und Schneider,

Herr Markscheider Schwartmann in Wattenscheid,

vorgeschlagen von den Herren Br^ck, Fremdling
und Oberste Brinck,

Herr Dr. Joseph Muller, Geolog© an der Kgl. PreuB.

G-eol. Landesanstalt, vorgeschlagen von den Herren

JOH. BOHM, VON ZUR MtjHLEN, PlCARD.

Der Kostetn-Voranschlag fur 1918 wird vorgelegt.

Kassenbestand am 31. Dezember 1917 . . . 328,87 M.

Deutsche Bank am 31. Dezember 1917 . . . 1265,49 „

B. Monatsberichte.

Nr. 1-4. 1918.

Einnah m e n

:

Mitgliederbeitrage . .

Druckschriften-Verkauf

Zinsen

14725,00 „
2000,00 „

450,50 „

18769,86 M-
1
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A u s.g ab e a:

Druckkosten
Bibliothek .

Verwaltung

150 0,00 M,

150,00 „

a) Vergutungeri

b) Versand ,'.
.

Sonstiges ....

2000,00

1000.00

619,86

18769,86 M.

Fur die Prufung des Rechnungsabschlusses liber das

Jahr 1916 werden die Herren Korn und Thost von der

Versammlung gewa lilt

.

Der Vorsitzende verliest ein Schreiben unseres Mir-

gliedes, Herrn Ernst Stromer von Beichenbach, der den
GehaltsubeirschuB aus seiner Tatigkeit als Kriegsgeologe

in Hohe von 1200 M. der Gesellschaft zum Zwecke eines

Preisausschreibens fur Arbeiten iiber .,chemische Prapa-

rationsmethoden tierischer Fossilien" zur Verfugung stellt.

Einige Neueingange fur die Biicherei werden vorgelegt

Der Vorsitzende teilt das Ergebnis der vorgenonnnene.

Vorstandswahl mit.

Es sind 168 Stimmzettel eingegaiigen.

Es erhielten Stimmen:

Als Vorsitzender

:

Die Herren Keilhack 161, Pompeckj 5, Belowsky,
Keusch je 1 Stimme. — Gewahlt: Herr Keilhack.

Als stellvertretende Vorsitzende:

Die Herren Lefpla 162, Belowsky 162, Keilhack 2,

Pompeckj 7, Rauff, Beyschlag, Ktthn je 1 Stimme.

— Gewahlt die Herren Leppla und Belowsky.

Als Schriftfuhrer

:

Die Herren Bartling 166. Oppenheim 168, P. G.

Krause 168. Graf Matuschka 166, Joh. Bohm,

Dietrich, von Linstow, Korn je 1 Stimme. —
Gewahlt die Herren Bartling, Oppenheim, P. G.

Krause, Graf Matuschka.

Als Schatzmeister: Herr Picard 168 Stimmen.

Als Archivar.: Herr Schneider 168 Stimmen.
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Als Beiratsmitglieder

:

Die Herren Steinmann 164, Milch 166, Schmidt 165,
Beck 165, Walther 166, Gurich 167, Rothpletz
3, Salomon, Bucking je 2, Buxtorf, Stille, Em.
Kayser, Suess je 1 Stimme; imgiiltig waren
4 Stimmen. — Gewahlt' die Herren Steinmann,
Schmidt, Joh. Walther, Milch, Beck, Gurich!

Demnach setzt sich der Vorstand und Beirat ftir das
Jahr 1918 fblgendermaBen zusammen:

Vorsitzender: Herr Kbilhack,

Beirat: Die Herren Steinmann - Bonn a. Rh.,

Schmidt - Basel, Joh. Walther - Halle a. S., Milch-
Breslau, Beck - Freiberg- i. S., Gurich - Hamburg.

Herr CLOOS (Marburg-Breslau) spricht: „Uber die

Raumbildung plutonischer Massen." r

Der Vortragende legte als Ergebnis mehrjahriger, durch
Auslandsaufenthalt und Kriegsteilnahme allerdings vielfach

unterbrochener Arbeit eine Karte des Erongo-
gebirges im Hererolande vor. Die Karte wird
im Mafistabe 1 : 200 000 als Beilage einer geologischen

Monographie des Gebirges von der Kgl. Geologischen Landes-

anstalt herausgegeben.

Daneben wurden Einzeluntersuchungen aus dem neuer-

dings vortrefflich aufgeschlossenen G r a n i t - G n e i s -

K o n t a k t von S t r e h 1 e n in S c h 1 e s i e n in GrundriB-

und Profilzeichnungen gebracht (ausfuhrlich an anderer

Stelle).

Anschlietiende Erorterungen iiber die Raumfrage des

unterirdischen Vulkanismus gelangten zu folgenden Er-

gebnissen

:

1. Unter Umstanden treten Tektonik und Vulkanismus

in da«s Verbal tnis der Stell ver tret ung. GroBere Be-

wegrmgen der Kruste stellen Aufgaben, die durch kleinere

Stellvertr. Vorsitzende: Leppla,

Belowsky,
Bartlino,
Oppenheim,
P. G. Krause,
Graf Matuschka,
PlCARD,

Schneider.

Schriftfuhrer

:

Schatzmeister

:

Archivar

:

L*
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gelost werden. Das werdende Gebirge gleicht ©iner standig

sich erneuernden Entmischung der Drucke, welche wan-
dernde Stoffe auszugleichen trachten — nach MaBgabe ihrer

Plastizitat. In der Losung dieser Aufgaben konnen sich

tektonische und vulkanische Reaktion vertreten oder ablosen.

2. Im F a 1 1 e n 1 a n d e sind es vorzuglich die Kerne
breiter Gewblbe, welchen bewegliches Material zustromt.

Von verschiedenem wird das plastischste bevorzugt: Im
Salzgebirge entstehen Ekzeme, Reihenekzeme; im Easier

Kettenjura quillt die Anhydritgruppe in die Kerne. Dem
entsprechen unfcer plutonischem ZufluB die Kernlakkolithen

des Erongovorlandes, der Anden, zahlreiche Stocke des

variskischen Gebirges. Als allgemeinste Falle diirfen

gelten: die Anschwellung weicher Schichten im Ver-

biegungsknie, die Ausstopfung sproder Gewolbe mit Falte-

lungsknaueln aus formbarem Liegendem (Beispieie aus den

Alpen, dem Kettenjura usw.), der Phakolith Haekbrs.
3. In der Mehrzahl aller Falle treten die Plutonite erst

in die letzte Phase der Faltung ein. Beobachtungen
im Erongovorland erklaren dies so, daB es die Intrusion

selber ist, welche in ihrem Umkreis die furdere Bewegung
sum Erstarren bringt. So kann man sagen, daB durch die

plutonische Losung eine tektonische nicht nur entbehrlich,

sondern zugleich verhindert wird.

4. Entsprechendes wurde am Erongo und an gewissen

Graniten Mitteldeutschlands nachgewiesen fiir T a f e 1 - und
Schollenlander. Hier ast es Dehnung der Kruste,

welche Aufgaben stellt, Bildung von Spalten und von keil-

formigen Schollen, welche ihre Losung anbahnt.

Riicken die Schollen ihrerseits in die Liicken, so ist in

dem bekannten Wechsel von Horsten und Graben die tek-

tonische Losung gegeben. (Basler Jura.)

Steht dagegen Magma zur Verfugung und fiillt dieses

die Raume, so kommt es je nach seiner Menge und der

Verbindung mit der Erdoberflache zur plutonischen oder

vulkanischen Reaktion. Unter Umstanden werden Schollen

frei und konnen in das Magma ubergehen, wo sie — zu-

nachst in urspriinglicher Ausrichtung (Erongo, Strehlen),

dann auBer Ordnung und Zusammenhalt — nach dem
Prinzip des Platztausches dem plutonischen Angriff Raum
geben. Auch hier gibt es Ubergange (eruptives Rot, An-

x
) Vielleicht liegt in der Analogie zur Tektonik audi der

Sehliissel fiir die Tatsache, daB leichtere Schollen in schwereren
und zahen Schmelzen ..versinken" konnen.
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reicherung plastischer Sedimente auf Flexuren und schmaleu
Storungszonen u. a.) und auch hier gilt das Prinzip der
Stellvertretung : Erne Art der Losung macht die andere
iiberfliissig und schliefit sie aus (Basaltgange auf gemeinen
Kliiften, neb en Verwerfungen) ; seltener sind gemischte
Losungen (Durchbruche auf Grabenrandern u. a.).

5. Offnet die Faltung vorwiegend flache und im Streichen

gedehnte Raume, so die Schollentektonik steile und quer-

schlagig gerichtete. Besondere Wirkungen sind demnach
aus einer Verkniipfung oder Weehselfolge beider au er-

warten Eine solche ist fiir Mitteldeutschland durch die

Tatsache gegeben, dafl die herzynische Bruchrichtung an
vielen Stellen durch Querrisse der variskischen Faltung

angelegt wird. So verdichtet sich aus alien Teilen des

variskischen Gebirges eine Regel fiir die Raumbildung der

jungpalaozoischen Eruptiva:

6. Die karbonische Faltung fuhrt dahin, umfangreiche
Schmelzherde in der Achse des Gebirges bereitzustellen, aus

welchen dann eine an die Faltung1 mechanisch anschliefiende

Querspaltung Teilmagmen nach oben zieht, um sie zu

einzemen Stocken, Kuppeln oder Lakkolithen abzugrenzen
oder der Oberflache zuzufuhren.

7. Fiir das fur d ere Geschick dieser Gebiete gibt

eine weitere Erfanning den Ausschlag:

Wie granitische Fullung eine. Falte zum Stehen bringt,

so wird auch die Scholle durch Granit gebunden, der Fort-

gang ihrer Senkung oder Hebung gehemmt. Die pluto-
nische Losung macht also eine tektonische
nicht nur entbehrlich, indem sie sie vertritt,
sonde rn zugleich unmoglich, indem sie ihre
Apparate festlegt.

Anwendung auf Mitteldeutschland macht vielleicht eine

Verteilung der Hoch- und Medergebiete verstandlich, lauf

die Theodoe Brandes 1914 hingewiesen hat (1. variskische

Hauptfalten und herzynische Bruchzonen; 2. auf den
Schnittpunkten die Hauptentwickehing des jungpalaozoischen

Vulkanismus; 3. diese Gebiete in der Zukunft Hochgebiete)

:

Die variskische Faltung hinterlaBt einen Krustenstreifen,

der nur in seiner Langsrichtung gefestigt, quer dazu ge-

lockert ist. Diese Lockerung wird in der Folgezeit kompen-
siert, teils von unten durch Intrusion, teils
von oben durch Einbruch. Die erste Losung
macht die zweite entbehrlich und der Ein-
bruch meidet die plutonischen Regionen,



die s o z u Hochgebieten w e rde n. So wiirde z. B.

bei Harzburg der Bajonettsprung verstandlich, der zwischen
Brockenmassiv und Vorland (weiterhin zwischen diesem

und dem Ramberggranit) nur einen schmalen Sediment--

streifen stehen laBt, so die Tatsache, daB das Riesengebirge

(dei" Granit karbonisch) postkarbonisch und fast bis heute

herausgehoben wird gegen Teile der Umgebung.
Dies letztere Ergebnis, seiner Natur nach nicht strong

beweisbar, hat erst den Wert einer Anschauungsform,
konnte aber dahin fiihren, fiir die Ortswahl und den Ab-
ia.uf gewisser geologisch-palaogeogTaphiseher Gesehehnisse

mechanische Griinde aufzudeckeu.

8. Im Sinne dieser Auffassung eriibrigt sich die Frage
ernes kausalen Verhaltnisses von Vulkanismus und
Tektonik. Entsprach bis dahin einer Zufulir neuen Materials

die Ortsverschiebung gegebenen, so verflacht sich dieser

Gegensatz zu dem Unterschiede zwischen einer Orts-
verschiebung f 1 u s s i g e n u n d f e s t e n Material s.

Ja — sieht man ab von der Herkunft, Temperatur und
Zusammensetzung der vulkanischen Stoffe — so hinterbleibt

der bloBe Gradunterschied zwischen r t s bewe gun g e n

v on Material v e r s c h i e d e n e r Plastizit ii t.

Der V u 1 k a n i s m us wird z u einer T e k t o n i k

(oder breiter gefaBt zu einer Gebirgsbildung) m i t h o c h -

p 1 a s t i s c h e m M a t e r i a 1. Wo immer plutonischer Stoff

in eine tektonische Werksta.tt gerat, wird er von dieser

als Arbeitsmittel beansprucht und dem Getriebe des ubrigen

Werkzeugs eingereiht.

Eine ausfiihrliche und begriindende Darstellung des

Vortragsinhaltes erfolgt an anderer Stelle. 2
)

Zugehorige

Beobachtungen finden sich in alteren Arbeiten des Ver-

fassers sowie in seinen Geologischen Beobachtungen in

Sudafrika IV, Granite des Tafellandes und ihre Baum-
bildung. Xeues Jahrb. f. Min. usw. 1918, Beilageband XLII
und: Das Erongogebirge im Hererolande, Band I; mit

Karte 1 : 200 000 usw., herausgegeben von der Kgl. Geolo-

gischen Landesanstalt Berlin 1918 (im Druck).

An der Aussprache beteiligt sich Herr Zimmebmann I.

-) Audi kann ich auf die Beobachtungen anderer erst dort

eingelien. Hier sei nur der Ausdriicke injektive und ejektivo

Ealtung geclacht. die. von tektonischer Seite gepragt, in diesem

Zusammenhange ja nur genannt zu Trerden brauchen. (H. Stille,

Injektivfaltung unci damit zmsammenhangende Erscheinungen r

Geol. Rundschau. 1917. S. 89.)
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Herr BERG sprickt: „Uber die Begriffe vados und
j u v e n i 1 und ihre Bedeutung fur die Lagerstatten-
iehre" !)

Die Bezeiclmungen vados und juvenil warden in der
neueren Literatur, besonders in der mehr teclinischen,

nicht eigentlich geologischen, oft unrichlig angewendet. Der
Ausdruck vados wurde zuerst von Posepny gebraucht.
Posepny bezeichnet als vadose Zirkulation diejenigen
Grundwasserbewegungen, die einfach durch Gefalls- und
Druckverhaltnisse getrieben von einem Einzugsgebiet einem
Quellgebiet zueilen. Das Gebiet der vadosen Zirkulation,

das Vadosum, umfaBt also das Gebiet iiber dem Grund-
wasserspiegel und das darunter befindliche Gebiet der leb-

haft bewegten Grundwasserstrome. Soweit das Wasser noch
freien Sauerstoff enthalt, wirkt es oxydierend, .soweit es

noch Bestandteile des Gesteins in Losung fortzufuhren ver-.

mag, bewirkt es Verwitterungsvorgang^e. Die Oxydations-

zone der Lagerstattenlehre und der belt of weathering
vax Hises sind also Teile des Vadosums. Auch die

Zementationszone im Sinne der Erzlagerstattenlehre liegt

noch im vadosen Gebiet, allerdings konnen infolge von

Diffusionsbewegungen Zementationsvorgange auch unter der

Grenze des Vadosums noch eintreten. Der belt of

cementation im Sinne van Hises, zu dem auch das Gebiet

der diagenetischen Gesteinsumwandlung gehort, greift sogar

tief unter das Vadosum hinab, liegt docli unter ihm bereits

vax Hises Zone des Anamorphismus, wo mit raumsparendeji,

dehydratisierenden Vo^gangen die ersten Spuren der Bildung

kristalliner Schiefer sich geltend macben. Wir konnen also

in bezug auf das Grundwasser in der Erdrinde folgende

iunf Grenzen unterscheiden, von denen die erste und vierte

hydromechanischer, die drei anderen hydrochemischer

Xatur sind:

1. G r u n d was s e_r s p i e g e 1. L'ber ihm sind die Ge-

steinsporen zumindest in Trockenzeiten mit Luft, unter ihm
mit Wasser erfullt.

2. G r enze der x y d a tionszone. Tiber ihr ent-

halt das Wasser noch atmospharischen Sauerstoff ein-

geschlossen, unter ihr ist aller Sauerstoff verbrauclit.

!) Vgl. auch Ztschr. f. prakt. Geol. 1918, Heft 2.
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3. Grenze d e r Gesteins verwit t er u n g. Ufoer

ihr wirkt das Wasser auslaugend, unmittelbar oder mittelbar

durch seinen Kohlensauregehalt, unter ihr findet nur Trans-
port oder bereits Ausscheidung der gelosten1

Stoffe statt.

4. Grenze der vadosen Zirkulation. tiber

ihr haben wir stromendes Grundwasser, dessen Bewegungen
sich nach dem Gesetz kommunizierender Rohren regebi,

unter ihr haben wir stagnierendes Grundwasser. (Tief-

greifende undurchlassige Schichten konnen die vadose
Zirkulation bis in betrachtliche Tiefen verlegen.)

5. Grenze z wise hen Katamorphismus und
Anamorphismus. Tiber ihr haben wir Aufnahme des

Wassers und seiner gelosten gasformigen und festen Stoffe

in den Gesteinskorper, unter ihr treten Abgabe von Wasser
und Kohlensaure und andere raumsparende Vorgange ein.

4

Unter dem Vadosum liegt die Zone der profunden
Zirkulation Posepnys, die stagnierende Tiefe des Grund-
wasserozeans, in der nur langsame Stromungen infolge ver-

schiedener Erwarmungen auftreten. Wie wir aus dem be-

kannten Versuch Daubkees wissen, kann das Wasser ver-

moge cler Kapillaritat der Gesteine entgegen dem Dampf-
clruck in die erwarmten Tiefen der Erdrinde hinabdringen

;

in Spalten und anderen offenen Hohlraumiejn wird es dann
wieder emporsteigen. Auf seineni weiten Wege durch ver-

schiedene Gesteine nimmt das Tiefenwasser allerlei Stoffe

in Losun'g, die es; spater in den Spalten wieder absetzt.

Auf diese Weise erklaren eine Anzahl namentlich amerika-

nischer Geologen die Thermen und die Entstehung der Erz-

gange. Der Absatz in den Spalten geschieht unter leb-

hafter chemischer Wechselwirkung zwischen Losung unci

Nebengestein. Die Alkalien der Silikate gehen in dem MaBe
in Losung, wie die Metalle sich ausscheiden, und manche
Spaltentherme, die in' der Tiefe bedeutende Erzmassen
absetzen mag, erreicht die Oberflache als unscheinbarer

alkalischer Sauerling. Die Wirkungen der Ganglosimgen
auf das Nebengestein sehen wir in dessen Serizitisierung,

Verkieselung usw. vor uns. 1st die Reaktionskraft der

Losung oder die Reaktion'sfahigkeit des Nebengesteins be-

sonders stark, so tritt Metasomatose eiri.

E. Suess nimmt an, daB ein groBer Teil des Thermal-

wassers in vulkanischen Magmen seit Urzeiten gebunden
ist und bei deren Erstarrung frei und damit erstmalig dem
irdischen Kreislauf des Wassers zugeftihrt wird. Solche*
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magmatisches Wasser bezeich.net er als juvenil uiid anderes

luiter ausdriickliclier Umdeutung des alteren PosEPNYschen
Ausdruckes als vados. Suess' Annahme ist ohne Zweifel

fur viele heiBe Quellen richtig. Freilich ist am Queli-

austritt das juvenile Wasser mit groBen Mengen von
profundem oder seibst vadosem Wasser gemischt.

Eine besondere Quelle aus der Tiefe aufsteigender

Wasserstrome ist noch die Entwasserung der in den
Sediment-en enthaltenen Hydrate, wie sie in groBer Tiefe

und bei starker Erhitzung der Gesteinsschichten als raum-

sparender Vorgating, also besonders bei der Bildung"

kristalliner Schiefer eintrit-t. Die Menge dieses Hydrat-

wassers ist nur gering, seine Wirkung ist aber betrachtlich,

weil bei seiner Entbindung gesattigte Losungen entstehen.

Wir konnen also imtersclieiden:

1. Oberflachenwasser ohne nennenswerten Horizon-

taltransport. meist ungenieBbar,

2. Wasser der tieferen G r u n d w a s s e r s t r 6 m e ,

durch langeren imterirdischen La-uf einer Selbstreinigung

unterzogen,

1 und 2 vados im Sinne Posepnys;

3. Tiefenwasser in den unteren Teilen des Grund-

wasserozeans, nur durch. Warme und Kapillaritatsunter-

schiede in langsamem Umlauf erhalten, meist mineralisiert,

profund im Sinne Posepxys;

4. Hy drat was s er im Gestein in friiheren Zeiten che-

misch gebunden. durch metamorphosierende Krafte wieder

befreit,

1—4 sind Wasser, die in irg'endeiner Form friiher

schon einmal an der Oberflache waren, und sind

vados im Sinne Suess';

5. Magmatisches Wasser, welches in Form von H
und seit Urzeiten dem feurig fliissigen ErdbaH bei-

gemengt war unci jetzt sicli befreit

juveniles Wasser im Sinne Suess'.

Darauf wird die Sitzung geschlossen.

v. w. a

Xeilhack. P. G. Kkause. Oppenhhim.



— 10 —

Protokoll der Sitzung vom 6. Februar 1918.

Vorsitzerrler : Herr Keilhack.

Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung- und teilt mit, daB
der Vorstand sich durch Zuwahl von Herrn Pompeckj als

stellvertretenden Vorsitzenden nach § 28 der Satzung er-

ganzt hat, da Herr Leppla infolge dauernder Behinderung
eine Wiederwahl abgelehnt hat.

Die Gesellschaft beklagt den Tod folgencler Mitglieder:

Herr Bergassessor Platt, der als Mitglied einer

Jagdstaffel verungluckt ist, und
Herr Professor August Kothpletz in Munchen.

Die Anwesenden erheben sich zuEhren der Verstorbenen.

Als Mitglied Yrunseht der Gesellschaft beizutreten

:

Die Konigl. Bergs chule in Saarbriicken, vor-

geschlagen durch die Herren P. G. Krause,
Schxeider und Graf Matuschka.

Der Vorsitzende verliest einen ErlaB des Kulfusministers

an die Provinzialschulkollegien, der die Vertiefung des

geologischen Unterrichts in der Schule betrifft.

Die Neueingange fiir die Bucherei werden vorgelegt.

Herr F. BEYSCHLAG spricht uber: ..Bauxitvor-

kommeii im Bihargebirge".

Die in den letzten 12 Jahren im Bihargebirge Ungarns
gemachtein Bauxitfuncle gruppieren sich in drei Teile. Zuerst

wurde die Gegeind urn Remecz bekannt, wo die Funde sich

im Jad-Tal unci seinen Nebentalern scheinbar unregelmaBig

zerstreut als linsenformige Einschaltungen im Kalk er-

kennen lieBen. Die Verfolgung der einzelnen Funde durch

h-ystematische Schurfungen und AufschluBarbeiten ergab in

neuester Zeit hier den Beweis, daB die einzelnen schem-

bareEn Linsen Teile eines und desselben kontinuierlicheii

Erzlagers sind, die durch staffelformige Verwerfungen aus-

einandergerissen wurden. Dieses Lager erscheint niveau-

bestandig eingeschaltet zwischen Malmkalken im Liegenden,

mit denen es unregelmaBig verzahnt ist, und jiingeren,

wahrscheinlich kretazeischen Kalken im Hangenden, die

mit glatter Flache das Erzlager bedecken. Eine groBe Zahl

der Funde um Remecz- zeigt deutliche Wirkungen des
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Kontakts der hier zahlreichen Dazite and Khyolithe. Air
auffalligsten tritt die Kontaktwirkung dureh die I Tm wand-
lung des Erzes in Disapor hervor, wahrend gleichzeitig

in dem marmorisierten Kalk Granat und andere Kontakt-

mineralien auftrefcen.

Am groBartigsten ist die Verbreitung der Bauxite auf

der gewaltigen Hochflache des nordwestlichen Bihargebirges

in den Gemeinden Tizfaluhatar und Otfaluhatar. Eruptiv-

bildungen fehlen hier vollig. Das Zentrum der gegen-

wartigen Betriebe liegt sudlich von Elesd beim Dorfe Kaiota

und um den Berg Cucu. Dieses ganze ungeheure, iaus

Malmkalken bestehende Plateau tragt an Hunderten von

Stellen Bauxitvorkommen, die bei fliichtiger Betrachtungr

ebeinfalls linsenformig erscheinen, sich aber ebenfalls als

durch zahllose Verwerfungen zerschnittene Teile eines und
desselben Lagers erkennen lassen, das auch hier stets mit

unregelmaBig-grubiger Unterkante in die Malmkalke ver-

zahnt erscheint, wahrend dariiber zunachst bituminose,

beim Anschlagen stinkende dunklere Kalke, und dariiber

weiBe Kalke, die wohl beide der Kreide angehoren, lagern.

Das ganze Gebirge ist in unglaublicher Weise durch em
Netz von Verwerfungen zerstiickelt, die sich iibrigens, in

ihrer GesetzmaBigkeit einmal erkan'nt, leicht in den Ge-

landeformen wiederfinden lassen. Mangels Einwirkung von

Eruptivgestehien sind die Bauxite hier weich, mehr erdig

und von norma ler Beschaffenheit.

Das dritte Gebiet findet sich ostlich von Petrocz. Durch
die Valea, Pulsa erreicht man hier einen hoehaufragenden

wilden Gebirgsstock, auf dem, ebenso wie an seinem West-

hange, zahlreiche, durch Verwerfungen schaehbrettartig

gestaltete Biauxitfelder sich linden, bei denen man eine

gewisse kontaktmetamorpbe Einwirkung des nahen Eruptivs,

ahnlich wie im Jad-Tal, erkennt. Auch hier handelt es

sich offenbar um einen einheitlichen Horizbnt, um ein Lager,

as flaehenhaft verbreitet und mit oberjurassischen Lie-

end-Kalken verzahnt ist. Eine Grenze gegen das Han-

gende konnte hier nicht einwanclfrei beobachtet werden.

Es ergibt sich aus den ubereinstimmenden Beobach-

tungen der drei Gebiete fur die Gesamtverbreitung eine

Entstehung iu situ als lateritische Verwittenmg auf dem
am Ende der Malmzeit Land gewordeiien einstigen Meeres-

boden, durch Auflosung . und Fbrtfuhrung des Kalkgehalts

und gleichzeitige Konzentration des ursprimglich von-

handenen Tonerde-; Eisen- und KieselsauregehaltSj. ohne
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fremde Zufulir. Die Eestlandszeit, in der die Erzbildung
erfolgte, hat erkeainbare Sedimente nicht hinberlassen.

Uberall ist das Erziager;, wie es scheint, durch die gleiche

marine jiingere Kalkbildung bedeckt. tibergreifende Lage-
rung derselben, Transgressionskonglomerate u. dgl. habe
ich nicht entdecken konnen.

In ihrer Gesamterscheinung gleichen diese Bauxit-

vorkommen des Bihargebirges auBerordentlich den von
Lotti beschriebenen, allerdings viel kleineren von Pesco-

solido in den Abruzzen.

Die Vorstellungen von Szadeczky, Lachmann und
Pauls iiber die Form und Entstehung des Bauxits des

Bihargebirges bediirfen der Berichtigung, die an anderer

Stelle gegeben wird.

An der Aussprache beteiligen sich die Herren Pompeckj,
Krtjsch, Oppenheim, P. G. Krause, Jentzsch und der

Vortragende.

Herr P. KRUSCH weist darauf hin, daB gelegentlich

der gemeinsam mit Herrn Beyschlag ausgefuhrten Unter-

suchungen die Bauxitvorkommen von Bemecz in genetischer

Beziehung als im allgemeinen durch Oxydationsmetasomatose

entstanden und lokal kontaktmetamorphosiert erklart,

wurden. Die jetzige Deutung des Herrn Beyschlag auf

Grand der umfangreichen neuen Aufschliisse ist zweifellos

die richtigere, wienn auch die Oxydationsmetasomatose

stellenweise eine erhebliche Bolle spielt, so daB die ur-

sprimgliche Eorm des umgewandelten Gesteins mitunter

genauestens lerhalten bleibt.

Der AuBerung des Herrn Pompeckj, daB die Bohnerze

an der Schweizer Grenze auf Schweizer und badisehem

Gebiet auf den ersten Blick Ahnlichkeit mit bauxitischen

Ablagerungen haben, stimme ich zu. Gelegentlich der

Untersuchung der neuen hier wahrend des Krieges ge-

schaffenen Aufschliisse lieB ich von dem gleichen Ge-

danken geleitet im Laboratorium der Koniglichen Geolo-

gischen Landesanstalt durch Herrn Heuseler die bunten

oohnerzfuhrenden Tone, welche z, T. von roter SiiBwasser-

molasse iiberlagert sind, auf Bauxit untersuchen. Das
erste Ergehnis lieB auf einen geringen, aber doch immerhin
in Betracht kommenden Gehalt von einigen Prozenten
schlieBen. Nach einer zweiten Methode ausgefiihrte Be-
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stimmungen machen aber das Besultat wieder fraglich.

Jedenfalls ergab die Priifungi, dafi es nach dem heutigen

Stande uberhaupt nicht moglieh ist, kleine Menken von
Bauxit mit Sieherheit in Tonen nachzuweisen.

Ich stimme m&t Herrm Beyschlag und Herrn Pompeckj
uberein, dafl vor der Ablagernng der Oberen Kreide in

Siiddeutschland und Siideuropa eine bedeutende Laterisierung

Platz griff. Das beweisen lauch die von Oberer Kreide

iiberlagerten lateritischen Eisenerze von Jerzu in Sardinien.

Herr OPPENHEIM betont, dafi es ihm kaum angangig
erscheine, auf Grund des Auftretens von Bauxit allein

raumlich auseinandergeriickte Ablagerungen zeitlich zu

identifizieren. Die Bauxite der Provence gehoren nach
Dieulafait 1

) vier verscniedetnen Kreideniveaus an und
verteilen sich vom jNeocomi bis in das Senon hinauf; ein

funftes, welches den roten Mergeln von Vitro lies ent-

sprechen soil, wurde sogar dem Untereocan angehoren.

Es scheimen also wahrend der ganzen Kreideperiode in

diesem Teile Europas die Bedingungen fiir die Entwickelung
ahnlicher Verwitterungsformen gegeben gewesen zu sein-

Das Vorkommnis, welches dem| Mineral seinen Namen gab,

der Bauxit von Les Baux 2
) selbst, liegt auf demNeocom

mit Echinopatagus cordiformis Breyn und unter
konkretionaren Kalken mit Bulimus proboscideus Matheeon,,
die sicher dem Fuvelien, also dem Senon, angehoren
und zweifellos kontinentale bzw. SuBwasserbildungen dar-

stellen. Der Bauxit scheint also nier auf einem Festlands-

areal entwickelt worden zu sein wahrend des zweifellos

sehr bedeutenden Zeitraumes, in welchem in den benach-
barten Meeren eine Reihe von Kreidefaunen entstanden
und vergingen. Es ware moglieh, daB auch im Bihar-
gebirge Ungarns zu seiner Entstehung ein langerer
Zeitraum notig war ; ob die Kalke, welche ihn dort be-

decken, noch jurassisch sind, ist doch immerhin zweifelhaft,

da anscheinend Fossilien aus ihnen nicht vorliegen und er
in einzelnen Fallen von vermutlich k r e t a k i s c h e n
Saindsteinen iiberlagert zu sein scheint.

1
) Vgl.: Les bauxites, leur age, leur origine. Comptes rendus

de 1'Academie des Sciences, 93, Paris 1881, p. 804 ff.

2
) Vgl.: Ed. Pellat: Comptes rendus de l'excursion aux Baux

(Bouches-du-Rhone) B. S. G. F. (Ill) 19, 1892, p. 1208 ff., wie die
briefl. Mitteilungen von Collot ebendort, p. 1216 ff.
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Herr JENTZSCH bemerkt: Nach den von Herrn
Beyschlag vorgetragenen Beobachtungen sei das Bauxit-

vorkommen im Bihargebirge zwar zweifellos eine Verwitte-

rungserscheinuiLg, wie durch. (lessen taschenartiges Ein-

greifen in sein Liegendes klar bewiesen werde, aber seine

Altersstellung bleibe noch unentschieden, angesichts der zahl-

reichen geologischen Horizonte, fur welche lateritische Oder

rote Scliichten bekamit sind. Beispielsweise seien die von
einem Vorredner zum Vergleich angefuhrten Miinder Mergel
diinn und eben geschichtet, mithin nicht unmittelbar das

Ergebnis einer Landverwitterung, sondern das einer nach
lateritahnlich rotfarbender Festlandszeit erfolgten E i n -

schwe m m n n g. Dagegen deute das Fehlen jeglicher

Abrasionserscheinungen uber dem ungariscken Bauxit
insbesondere die geschilderte Konkordanz der hangeiiden

und liegenden Kalke auf Kontinuitat der Meeresbedeckung,

spreche also deutlich gegen die von einzelnen vermutefce

t nterbrechung der letzteren durch eine Festlandszeit. Be-

in erkenswert erscheine ihm der Umstand, daB nach

Beyschlag der Bauxit des Bihargebirges im Hangenden
von einer diinnen Scliicht dunkelgefarbten Stinkkalkes be-

gleitet wird, iiber der ebenplattige, hellgefarbte Kaike lagem.

Hier liege wohl eine sapropeLLtische Meeresschicht vor, wie

solche auch ohne Unterbrechung der Meeresbedeckung sich

vorubergehend bei leichter Anderung der Meerestiefen oder

Meeresstroinungen ausbilden und ortlich ausbreiten konne.

Hier seien, nach Analogic der bekannten Verhaltnisse des

Schwarzen Meeres, Sulfide zu erwarten, namentlich Schwefel-

eisen. Diese muBten spatestens bei der fur Karstbildung

unvermeicllichen Durchluftung, wahrscheinlich aber schon

in mesozoischer Zeit, entweder aisbald nach AbLagerung

des Stinkkalkes oder spator bei Anderung der thermisch-

chemischen Tiefenzone des Gesteins, Umsetzungen erleideri.

die zu einer Auslaugung ode* Metasomatose des Liegenden

fuhrten. Die Tatsache, dafi im sudlichereii Teile des Bihar-

gebirges der Bauxit auch Granat und andere auf Kontakt-

wirkung von Eruptivgesteinen deutende Mineralien enthalt.

beweist, daB derselbe dort zur Tertiarzeit bereits ausgebildet

war, mithin die Verkarstung nicht Vorbedingung der Bauxit-

bildung gewesen sein kann. Vielmehr folgere Bedner aus

den von Beyschlag geschilderten Beobachtungen, daB der

dortige Bauxit zur Zeit des Malm oder aisbald nach (lessen

Trockenlegung entstand und zwar nicht als Oberflachen-

verwitterung, sondern zwischen zwei Bodenschichten des-
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selben Meeres, von denen die untere, tonlialtige, durcn die

Zersetzungsprodukte einer oberen suliidhaltigen iimgewandelt

wurde. Die Reste der letzteren mogen an vielen Steilen

jetzt fehletti; aber audi dort sind sie, aus G-riinden der

cheniischen Analogie, wolil einst iiber deni Bauxit des

Bihargebirges vorhancien gewesen. Diese Auffassung wiird©

es micht ausschlieBen, daB dort, wo Reste der sulfidischen

Stinkkalkschicht sich im Innern des Gesteines langer er-

hielteii, die Bauxitbildung audi in der Tertiarzeit und spater

nodi fortgedauert haben konnte.

Herr WERTH spriclit: „Zur Entsteliung des alpinen

Trogtals".

Zur Erorterung sprechen Herr Wolff und der Vor-

tragende.

Darauf wird die Sitzung gesdilossen.

V. w. o.

Keilhack. P. G. Keause. Oppenhbim.

Protokoll der Sitzung vom 6. Marz 1918.

Vorsitzencler : Herr Keilhack.

Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung und teilt mit, daft

die Herren Koen und Thost den RechnungsabschluG der

Geselischaft fiir 1916 gepriift und fiir richtig befunden
haben.

Herr POMPECKJ widmet dem am 27. Januar ver-

storbenen Mitglied

Herrn Professor AUGUST ROTHPLETZ - Mimchen

den folgenden Nachruf:

M. H. ! Erschreckend sind die Lucken, welche der

Tod in unsere Reihen reifit. Vor kurzem erst gaben wir

hier unserer Trauer um Feitz Feech Ausdruck, und schon

wieder gilt es, einem unserer Besten den letzten Kranz zu

reichen

:

August Rothpletz, der Munchener Geologe, ist am
27. Januar zu Oberstdorf im Algau, wo er in einem Sanato-
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rium Heilung von oinem Herzleiden suchte, entschiafen.

Mit ilim ist taus unserer Matte eine Persdnlichkeit von
wissenschaftlicli groBer Eigenart geschieden. Aufs engste
ist sein Name, sein .Wirken verwoben mit der G-eologie

der Alpen, welcher seit Jahrzehnfcen die meisten uiid die

bedeutungsvollsten seiner Untersuchungen gewidmet waren.

Die Ergebnisse, zu welchen seine Arbeiten ihh fuhrten,

stehen in den grundsatzlichen Dingen wedt ab von der

herrschenden Tagesmeinung. Unbeirrt durch den be-

rauschenden Klang moderner und herrschender Mehrheits-

meinung hat er zah und kraftvoll die selbst erarbeiteten

Anschauungen verteidigt. Sein hohes Verdienst, welches

ihm unvergessen bleiben wird, ist es, daB er mit allem

Nachdruck gegeniiber den Modeauffassungen vom Bau und
Werden der Alpen das mechanisch Moglicbe an Stelle des

phantasievoll Gredachten betonte und verfocht. Wohl war
es ihm tnicht leicht, lange Zeit hindurch als Einziger gegen
eine Flut bestechender Hypothesen anzukampfen. Er hat's

gewagt. Jetzt, da er von uns geschieden, stand er nicht

mehr allein: Eine Reihe von Schulem hat gelernt, seine

Wege zu geben, und die Mauer, an welcher er lange allein

baute, um den glitzernden Strom der Phantasie ein-

zudammen, wird von anderen, besonders voii seinen Schi'ilern,

starker und hoher aufgefuhrt werden. Mit dem Namen
Rothpletz wird der Sieg ruhig gesunder Auffassungen vom
Bau unseres erhabensten Gebirges verkniipft bleiben. Das;

wollen wir ihm danken.

August Rothpletz, vaterlicherseits der SproB eines

liochangesehenen deutseh-sebweizerischen Geschlechts, von

der Mutter her Pfalzer, wurde am 28. April 1853 zu Keu-

stadt an der Hardt geboren. 15 Jugendjahre verlebte er

in der frohlichen Pfalzstadt. Unter den Augen der sor-

genden Mutter wurde dort seine Erziehung frei vom Zwang
der Schule von Hauslehrern geleitet. Erst Ostern 1868

wurde er der Schule iiberliefert — zuerst in Aarau, dann

in Zurich. Nachdem er das Zuricher Gymnasium mit Aus-

zeichnung absolviert hatte, bezog er im Herbst 1871 die

Universitat Heidelberg. Dort widmete er sich vier Semester

hindurch zuerst allgemein philosophischen, dann audi

naturwissenschaftlichen Studien, welche er von 1873 ab in

'Zurich, dann in Leipzig fortsetzte.



Ostern 1875 trat ©r auf Veranlassung Hermann
Ceednees in den Verband der sachsischen Geologischen
Landesanstalt ein, welcher er bis zum Herbst 1880 als

kartierender Geologe angehorte. Die Aufnahmearbeiten in

den Randgebieten des Erzgebirges und des Granulitgebirges
sowie im nordlichen und nordostliclien Vorlande beider

wurden fur seine wissenschaftliche Richtung, fiir seine An-
schauungen vom Mechanismus der Gebirgsbildung und
mancher Begleiterscheinungen der gebirgsbildenden Krafte
von grundlegendster Bedeutung. l>ort lernte er die Er-

scheinungen der groBen Lausitzer Uberschiebung, der tiber-

schiebungen im Gebiete von Frankenberg-Hainichen kennen.
Die in Sachsen gesammelten Erfalirungen hat er durch
Reisen nach Schottland, England und in die Alpen gemehrt
und gefestigt; si©" legten in ihm clen Grund zu jenen An-
schauungen, welche spater seine alpengeologischen Arbeiten

beherrschten. Daneben gaben ihm seine Aufnahinegebiete

Geiegenheit, auch seinen palaobotanischen Neigungen nachzu-

gehen und noch weiter eine ganze Reihe von Nebenfruchten zu

pflucken, welche teils auf petrographischem 2
) und mikrogeolo-

gischem, teils weiter auf clynamogeologischem Gebiete reiften.

Im Herbst 1880 schied Rothpletz aus dem Verbande
der sachsischen Landesanstalt aus. Er wanderte. Zunachst

bereiste er das Pariser Becken und Nordfrankreich. Als

Frucht dies©r Reisezeit legte er eine sehr beachtete Unter-

suchung des damals noch ganz vernachlassigten Diluviums

im Pariser Becken vor. 1881 finden wir inn in der Schweiz.

Er treibt Alpengeologie. Die Katastrophe von Elm regte

ihn zu einer Stuclie iiber das Bergsturzgebiet und liber den

Gang des Ereignisses an, 3
) wobei ©r zum ersten Male mit

Albeet Heim in Widerspruch geriet, welchem er von da

ab noch recht oft seine scharf geschliffene Klinge zeigte.

Eine groBere Arbeit dieser Zeit beschaftigt sich mit dem
Gebirgsbau der Alpen im Gebiete des Rheins.

Ostern 1882 ubersiedelte er nach Munchen, welches

ihm nun fur fast 36 Jahre Heimat werden sollte. Hier

!) Er karticrte dort auf den Blattern Eochlitz, Froburg.

Langenleuba. Frankenberg-Hainichen und Schellenherg-Floha der

sachsisolien Landesaufnahme.
2
) a) tiber devonische Porphyroide in Sachsen. Sitzb. d.

Naturf. Ges., Leipzig, Bd. 9, 1876."

b) Quarzdiabasporphyre aus dem Silur zwischen ]\ossen und
Niederwiesa. Ztsehr. d. Deutsch. Geol. Ges., Bd. 30. 1878.

3
) tib^r clen Bergsturz von Elm. Ztsehr. d. Deutsch. Geol.

Ges., Bd. 34, 1881 und Nachtrag, ebendort, Bd. 35, 1882.
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waren es ganz vorwiegend alpengeologische Arbeiten,

denen er sich widmete — zuerst solche aus dem Gebiete

der bayerischen und Nordtiroler, spater clann wieder auch

aus den Schweizer Alpen — und welche ihm seinen ebenso

geachteten wie angefeindeten Namen, seine wissenschaft-

liche Stellung eintrugen.

1884 habilitierte er sich an der Universitat Miinchen

fur Geologie und Palaontoloigie. Vortrefflich erganzte seine

Lehrtatigkeit dort jene des Palaontologen Zittel. Vor-

wiegend behandelte er in seinen Vorlesungen die Geologie

der Alpen und tektonische Fragen. Daneben las er ofters

ein kurzes Kolleg iiber Palaobotanik, welcher er stets —
audi in seinen Arbeiten — besondere Zuneigung widmete.

Ubungen namentlich fur geologisehe Aufnahmearbeiten ver-

vollstandigten ^ein Lehrprogramm.
Die Munchener Privatdozentenzeit wahrte lange;

auBere Anerkennung erfuhr Eothpletz erst spat. Erst

1894 erhielt er nach bayerischer Gepflogenheit den Titel

und Rang eines auBerordentlichen Professors, ohne daB

dadurch seine Lehrstellung und seine Lehrtatigkeit eine

Anderung erfuhr. Abermals 10 Ja lire spater — 1904 —
wurde er nach dem Tode des hochverdienten und beruhmten
Zittel zum Ordinarius fur Geologie und Palaontologie an

der Universitat Miinchen und zum Direktor der bayerischen

geologisch-palaontologischen Staatssammlung ernannt.

Das Einbeziehen auch der Palaontologie in seinen Lehr-

auftrag entsprach weder den Wiinschen noch den Neigungen
Eothpletz'. Es war fur ihn sicherlich auch keine leichte

Aufgabe, gerade dieses Erbe Zittels, unseres groBten Pala-

ontologen, zu iibernehmen. Und er hat auch garnicht den

Versuch gemacht, im ZiTTELschen Sinne Lelrrer der Pala-

ontologie zu sein. Die systematische Palaontologie iiberlieB

er seinen Helfern Beoili und Steomee und beschrankte sich

darauf, iiber „Die Entfaltung des organischen Lebens im
Laufe der geologischen Zeiten" zu iesen, womit er seinen

Horern ein palaontologisches Skelett der historischen Geo-
logie gab. Sonst stellte er seinen Unterricht ganz auf die

Geologie — auf allgemeine Geologie und Tektonik— ein. Und
unter ihm wandelte Munchen, welches durch Zittel Jahr-

zehnte hindurch die fiihrende Eolle der erfolgreichsten

deutschen Palaontologen schule gespielt hatte, sein

Gesicht und wurde zu einer Pflegestatte der Geologie, ins-

besondere der Alpengeolojgie, fiir welche Eothpletz eine

sehr stattliche Reihe von Schulern zu gewinnen wuBte. Wohl
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ist es zu bedauern, daB Munchen nun die Stelle einbiiBte,

welche ih.ni nach ZiTTELseher Uberlieferung und dank seiner

einzigartigen und uberreichen' palaontolp'gischen Sammlung
gebiihrte. Doch auf der anderen Seite mussen wir es Roth-
pletz in ungeteilter Anerkennung Dank wissen, daB or uns
in Munchen eine bltihende G e o 1 o g e n s c h u 1 e gesehaffen

hat, welche — im wesentlichen in seinem Sinne arheitend —
ein notwendiges und gliickliches Gegengewicht gegen die

liberkiihnen, geomystisehen Leistungen der schweizerischen,

franzosischen und leider auch mancher deutschen Alpen-

geologen darstellt. Schon ein Umstand allein miiBte uns
Eothpletz zum groBten Danke verpflichten — die Kartierung

fast der ganzen bayerischen und einzelner angrenzender
Teile der Nordtiroler Alpen im MaBstab 1:25 000 u. 50 000,

die er mit seinen Scbiilern durchgefuhrt hat. Diese Leistung

ist, selbst wenn man von ihrem hohen wissenschaftlichen

Werte absehen wollte und von der durch sie gegebenen
Vertiefung unserer Kenntnis der Alpen im Vergleich mit

der gewiB hochverdienstvollen GuMBELSchen Ubersichts-

aufriahme, auch darum sehr hoch einzuschatzen, weil sie

ohne jede staatliche oder sonstige Unterstiitzung erzielt

worden ist. Die Kartierung und systematische Durch-

forschung- der Alpen vom Algau bis zum Berchtesgadener

Land bleibt ein holier Ruhmestitel Rothpletz' und seiner

Schule.

Wurde Munchen durch Rothpletz audi in der Lehre

andere Wege gefuhrt, als sie Zittel gegangen war,

der zweifce Teil des ZiTTELschen Erbes, die groBe p a 1 a -

o n t o 1 o g i s c h e Sammlung, verkummerte darum doch

nicht. Sorgsam hat Rothpletz — unterstiitzt von sach-

kuncligsten Helfern — daran weiter gearbeitet, die pala-

ontologischen Schatze Miinchens zu mehren; recht erheblich

ist durch ihn die Sammlung vergroBert worden. . Daneben
baute er nach den Zielen, welche er sich fur die Geologic

gesteckt hatte, die geologische Abteilung der

Miinchener Staatssammlung machtig aus: Die alpine Samm-
lung, schon zu Zittels Zeiten ein Schatz des Miinchener

Instituts, wde sehr erweitert, ebenso die bayerische

Sammlung, und aiiBerdem schuf er eine sehr ausgedehntc

Schausammlung zsur regionalen Geologie aufierbayerisctier

Gebiete. Dazu wurde in groBem Umfange auch allgemein

geologisches Material gefiigt. Schon die heutige raumliche

Ausdehnung allein beweist, welch groBen Zuwachs die

Miinchener Sammlungen unter seiner Leitung erfahren

2*
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haben. Und . iiber die Tage seines Wirkens hinaus hat. er

fur seine Facher in Miinchen gesorgt: Durch eine hoch-

herzige Stiftung hat er es ermoglicht, daB dort ein be-

sonderer Lehrstuhl fur allgemeine und regionale GeoUogie

neben dem fur Palaontologie und historische Geologie be-

griindet werden kann. Diese Forderung unserer AVissen-

schaft wird ein ganz besonderes Denkmal fiir ihn bleiben.

Fast 14 Jahre hindurch hat Rothpletz in Miinchen
als Ordinarius gewirkt.

I'm Hochsommer des vorigen Jahres zeigten sich bei ihm
Anzeichen eines Herzleidens, welches er sich bei seinen, mit

bewunclernswerter Ausdauer und Energie durchgefuhrten.

anstrengenden Ausfliigen und Aufnahmearbeiten in den

Alpen zugezogen hatte. Im Winter verschlimmerte sich

sein Zusta.ncl. Um die Jahreswende schien Besserung ein-

zutreten, wenigstens schrieb er mir noch am 3. Januar
einen hoffnungsvollen, launigen Brief, in welchem er davon
sprach, zum Sommer wieder seine Vorlesungen und Arbeiten

aufnehmen zu wollen. Die Hoffnung war trtigerisch. Seinen

Tagen war ein Ziel gesetzt, die Hand des Todes hatte ihn

gezeichnet. In den Naehmittagsstunden des 27. Januar

©ntschlief er sanft. Ein arbeitsreiches Leben ward ab-

geschlossen.

AVenn wir Bothpletz' wissenschaftlicher Arbeit die

Palme der Anerkennung reichen wollen, so sei zuerst eiher

Nebenliebe, seiner p a 1 a o b o t a n i s c h e n Neigungen.

gedacht. Am Bifertengratli am Todi konnte er das unter

a.nderein audi fur die Zeitbestimmung tektonischer Be-

wegungen in den Alpen wichtige Vorkommen einer o b e r -

karbonischen Flora 4
) nachweisen, welche er der

Ottweiler Stufe einreihte. Bei der Untersuchung der von

ihm und Jentzsch aufgefundenen „Kulm" - Flora von
Hainichen in Sachsen 5

) geriet er mit Steezel in Aus-

einandersetzungen : Er sah sie aus Elemental sowohl

kulmisehen als Waldenburger Alters besteliend an, wahrend
Steezel sie fur rein kulmisehen Geprages hielt.

Melirfach wendete er sich dem Studium f o ssiler
A 1 g e n (Sphafocodien, Girvanellen, Solenoporen, Litbb-

4
) Die Steinkohlenformation und cleren Flora an der Ostseite

des Todi. Abh. d. Sehweiz. Pal. Ges. 1879.
5
) Flora und Fauna der Steinkohlenformation bei Hainichen

in Sachsen. Botan. Centralbl. Ill, Gratisbeil. 1880.

Zur Kulm-Flora von Hainichen. Botan. Centralbl. 1884.
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ihamnien us'w.), deren Organisation er eingehend aiifhellte, 6
)

sowie dem Stadium der En cold e n und C li o n d r i t e n 7
)

zu, von welchen er den Flysehlucoiden pflanzlichen Charakter
zuerkannte. wahrend er die Phymatoderma des schwabi-
sc hen Posidononiyenschiefers, des ,,Seegras"schiefers, als

Hornschwamme 8
) deuten zu konnen glaubte. In der

sci ther viel erorterten Frage der Oolithe spielen seine

Beobachtungen eine wiehtige Rolle insofern, als er bei den
von ihm untersuchten rezenten und fossilen Oolithen den
Algencharakter der Oolithbildner zu beweisen oder minde-
stens doch wahrscheinlich zu niachen vermochte. •') Lebhaft

trat er fur die Bedeutung der K a lk al gen, der Diplo-

poren , als B i 1 d n e r d e r triadischen Do lo m it riff

e

Sii dtir o 1 s ein. 10
)

Des ofteren wurden ferner solche Reste Gegenstand
seiner Untersucliungen, deren Deutung — ob organischen

oder anorganischen Ursprungs — bzw. deren systematische

Stellung Unsicherheiten begegnete. So hat er zum
Beispiel durcli eingehende mikroskopisclie Untersuehung
den Hyclrozoen - (Stromatoporiden-) Charakter silurischer

S p o n g i o s t r o m e n von Gotland nachweisen konnen. ll
)

6
) a) Fossile Kalkalgen aus den Familien der Codiaceen

unci Corallineen. Ztschr. d. Deutsoh. Geol. Ges.
;

Bd. 43, 1891.

b) tiber Sphaerocodium Bornemanni, eine neue fossile Kalk-
alge aus den Baibler Schichten. Bot. Centralbl. 1889.

c) liber Sphaerocodium Zimmermanni n. sp., eine Kalkalge
aus dem Oberdevon Schlesiens. Jahrb. Pr. Geol. Landesanst..
Bd. 32

:
1911.

d) tiber Algen und Hydrozoen aus dem Silur von Gotland
und Osel. K. Svenska Vet, Ak. Handl. Bd. 43, 1908.

e) tiber die Kalkalgen, Spongiostromen und einige andere
Fossilien aus dem Obersilur Gotlands. Sveriges Geol. TJndersokn.
Afh. o. upps. Ser. Ca Nr. 10. 1913.

7
) fiber die Flysch-Fucoiden und einige andere fossile

A Won. sowie uber Iiasische Diatomeen flihrende Hornschwamme.
Ztschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 189G.

?
) Als fossilen Hornschwamm deutet er aueh ,,fucoiden"-

artige Bildungen aus dem Berrias des Bengglipasses (Spongelitcs
Fellenbergi) und von Paltris. Siehe : tiber einen jurassischen

Hornschwamm und die darin eingeschlossenen Diatomeen. und
Xachtrag dazu. Ztschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1900.

'>) tiber die Bildung der Oolithe. Bot. Centralbl., Bd. 51, 1892.
- Oolithische und pisolithische Kalke aus Deutsch-Ostafrika,

in AV. Bornhaedt. Zur Oberflachengestaltung und Geologic

Deutsch-Ostafrikas, 1900. S. 483—485.
10

) Kin geologischer Querschnitt durch die Ostalpen. 1894.

8. 52—68.
11

) Vgl. Anm. 6d, e.
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Ebenso erkannte er die Hydrozoennatur wenigstens der
kambrischen (unci karbonischen) „Cryptozoon"-Formen, 12

)

wahrend er bed anderen dieser I>inge aus den altesten

Sedimentbildungeh Nordamerikas, welche Walcott ja jiingst

fur pflanzlicher Art erklarte, sich eine endgiiltige Ent-
scheidung versagt. Die als Atikokania bezeichneten,

algonkischG:i (?) Gebilde aus der Nach.barsch.aft des Steep-

rock-Sees in Kanada, welche Walcott als Spongien- oder
Archaocyathinenverwandte auffaBte, glaubt Rothpletz
rriit groBerer Bestimmtheit als lithistide Spongie aus der

Nahe der Aulooopiiden deuten zu diirfen. Endgiiltig raumt
er auf Grand geologischer und mikroskopischer Inter-

suchungen mit der organisehen Natur des Eozoon canadense
auf, fur dessen Altersstellung er sich iibrigens mit der

Deutung ,,vorsilurisch'' bescheidet: Durch einen Gabbro
kontaktmetamorphosierte, dolomitisclie Kalke sincl — in

mikropegmatischer Verwachsung — ruit Silikaten (Diopsid,

Peridotit) injiziert, welche (besonders der Peridotit) spater bed

sinkender Temperatur durch thermale Vorgange serpentini-

siert worden sind.

Wenn Bothpletz sich auch sonst noch vielfach mit

palaontologischen Untersuchungen abgab, so tat er da*

meistens mit Biicksicht auf stratigraphische Feststellungen,

deren er bei semen tektonischen oder sonstigen geologischen

Arbeiten bedurfte. Doch erzielte er dabei auch eine ganze

Anzahl wertvoller Ergebnisse von allgemeinerer Be-

deutung. 13
)

Berechtigtes Aufsehen machte s. Zt. der von

ihm erbraohte Xachweis des Vorkommens von Badio-

12
) liber die systernatische Deutung und stratigraphische

Stellung der altesten Yersteinerungen Europas und Nordamerikas
mit besonderer Beriicksichtigung der Cryptozoen und Oolithe.

II. Uber Cryptozoon, Eozoon und Atikokania. Abh. d. Bayr. Akad.
d. Wiss. Matk.-phys. Kl. Bd. 28, 1916.

13
) Manchen seiner AuBerungen zur Palaontologie wird heute

kein besonderes Gewicht mehr zugemessen werden diirfen —
so z. B. seinen Aufstellungen zur Systematik der Terebratuliden

und Bhynchonelliden, in welchen er in enger Anlehnung an
Quexstedt die Bedeutung auBerer Formmerkmale im Gegensatz
zu Douville und Deslongchamps zu sehr in die erste Beihe
stellt (Vilser Alpen), oder in seinen Bemerkungen zur Systematik

der Ammoniten (Perm, Trias, Jura auf Timor und Botti), wo er

die Zahl der anzuerkennenden Gattungen allzu niedrig schatzt,

Solche Auslassungen entsprechen aber ganz seinem zuriick-

haltenden wissenschaftlichen Gewissen, welches an anderen Stellen

mit bestem Grunde es ihm weigerte. Xeuerungen ohne Ein-

schrankungen anzunehmen.
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larien in den silurischen Graptolithea fiihrenden Kiesel-

sehiefern von Langenstriegis in Sachsen. 14
) Es gelang ihm,

im Nubisehen Sand stein d e r Sinai h albinsel
jungpalaozoische Yersteinernngen aufzufinden und das Vor-

kommen von Cenoman und Senon zu zeigen. 15
) Sehr wichtig

wnrde der Nacliweis marinen Per m s ant" T i m o r und

.R o 1 1 i , ober triadischer Halo'bienschichten auf

Ro tti und dann einer Reihe von marinen J u r a -

,

namentlieh Liasversteinerungen in den Answiirflingen der

Schlammvulkane von Rotti. 16
) Durch die letzteren wiirde

die erste Bresehe in den sino-australischen Jnrakontinent

Neumayes gelegt und zum ersren Male das Yorkommen
von Versteinerungen mitteleuropaisch-scliwabischer Art im

fernsten Osten gezeigt.

Eins seiner letzten Werke erortert die immer von

neuem reizvolle Frage nach den alte.s t on Res tell d e s

Lebens auf der Erde und nach der zeitlichen Stellung

der altesten Fossilien fiihrenden Sedimente. 1T
) So gelingt

es ihm, die obere „B e 1 1 formation" von Helena in Montana,

welche Walcott algonkisch nannte, durch Versteine-

rungen 18
) in den ,,Kapitolereek"-Sehiefern, die er mit den

Absatzen des heutigen Scliwarzen Meeres vergleicht, als

kambriscli zu erweisen und die Atikokania fiihrenden

Ablagerungen in Kanada sowie manehe andere von
anierikanischen Forschern als algonkisch bezeichnete Vor-

kommnisse in bezng auf ihr vorkambrisch.es Alter zn er-

schuttern. Damit werden die Fragen nach den Beziehnngen
der kanibrischen Fauna zu vorkambrisehem Leben —
wenigstens fiir die Gebiete des nordamerikanischen Kon-
tinentes — wieder auf ein neues G-eleis geschoben. Die Frage

u
) Badiolarien. Diatomaceen und Sphiirosomatiten im Kiesel-

schiefer von Langenstriegis. Ztschr. d. Deutscli. G-eol. G-es. 1880.
15

) Stratigraphisches von der Sinaihalbinsel. Neues Jahrb.
f. Min. 1893, Bd. I.

16
) Die Perm-, Trias- und Juraformation auf Timor und

Rotti. Palaeontogr. 1892. Bd. 39.

1T
) Uber die systematische Deutung unci stratigraphisohe

Stellung der altesten Yersteinerimgen .... I. Die Fauna der
Beltformation bei Helena in Montana. Abk. d. Bayer. Akad. d.

AViss. Math.-phys. Kl.. Bd. 28, 1915.
13

) Er bestimmte hier: Protospongia fenestrate. Salt.,
Rustella Edsoni Walc., var. pentagonalis, Lingulella Helena
Walc, Obolella crassa Hall., atlantica Walc., Acrotreta cf.

sagittalis Salt., Kutorgina cf. Billings/ Walc, Fordilla (
?')

Walcotti n. sp., unsichere Trilobiten- und Phyllocaridenreste.
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nach der unteren Grenze des K a m b r i u m unter-

suchte Eothpletz iibrigens auch auf europaischem Boden,

im Mjosen-Gebiet Norwegens, 19
) wo er den Birikalk mit den

ihn einschlieBenclen Lagen der Sparagmitformation nicht

mehr algonkisch, sondern kambrisch zu nennen veranlaBt

wurde, eine Auffassung, fur welche neuerdings auch Kiaek
eintritt. In einer spateren Mitteilung 19b

) erwagt er jedoch,

ob der altere Sparagmit Siidnorwegens . auf Grand der

Oolithe und chitinartige Reste fiihrenden Kalkgerolle

Aufbereitungen weit vorkambrischer Schichten enthalte,

oder aber ob der Birikalk nicht etwa silurischen und der

Sparagmit jungsilurischen oder vielleicht devonischen Alters

sein konne.

Neben den Problemen stratigraphischer Art -aus den

altesten Erdzeiten hat er auch solclie aus den jimgeren

(Bestimmung des marinen Mittelmiocan auf Gran Canaria) 20
)

und jiingsten ' behandelt, aus dem D i 1 u v i u m. Im P a -

riser Bee ken findet er glaziales Diluvium, welches er in

Abhangigkeit bringt von Vergletscherungen der Ardennen,

des Plateau von Langres, des Morvan und der Auvergme. 21
)

Fiir die geologise h e n r g e 1 n im Deekenschotter der

Miinchener Umgebung lehnt er Pencks Deutung als inter-

glaziale ^-erwitterungserscheinungen ab, erkennt sie vielmehr

als Strudellocher. 22
) Untersuchungen der Hottinger

B r e c c i e 23
) fuhren ihn zu dem Ergebnis, diese Bildung als

jungplioean oder altdiluvial zu erklaren unci aus ihr zu

schlieBen, daB zur Zeit ihrer Entstehimg das Inntal bei

Innsbruck noch nicht von Gletschern erreicht war. Und
seine letzte Arbeit, erst nach seinem Tode erschienen,, be-

19
) a.) Meine Beobachtungen liber den Sparagmit und Biri-

kalk am Mjosen in Norwegen. Sitzb. Bayer. Akad. cl. Wiss.

Math..-phys. Kl. 1910.

b) Enthalten die Kalkgerolle des unteren Sparagmits Vor-
laufer der kambrischen Flora unci Fauna? C. R. CongT. Geol.

Intern. Stockholm 1910 (1912). *

20
) (Mit Simonblli). Die marinen Ablagerungen von Gran

Canaria. Ztschr. cl. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 42.

21
) a) tiber das Diluvium von Paris unci seine Stellung im

Pleistocan. N. Denkschr. - cl. allg. Schweiz. naturf. Ges. 1881.

b) Biesentopfe bei Paris Ztschr. cl. Deutsch. Geol. Ges.

Bd. 32.

22
) Strudellocher im Miinchener Deckensehotter. Peteem.

Mitt. Bd. 59, 1913.

23
) Die kiinstlichen Aufschliisse der Hottinger Breccie bei

InnsbiTick und ihre Deutung. Peteem. Mitt. Bel. 61. 1915.
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i tandelt das D i 1 u v i a 1 g e b i e t d e r O s t e r s e e n 2
') im

Suden des Starnberger Sees. Hier kommt er u. a. zu dem
sehr bemerkenswerren Ergebnis, daB Anzeichen fur die

Wirkungen einer Giinz- und Mindeleiszeit nicht zu finden

sind.

Noch manche andere Frucht seiner zumeist neben tek-

to.nisch.en Zielen einhergehenden stratigraphischen Arbeiten

verdiente hervorgehoben zu werden. Nur a;uf zwei hierher

gehorende Nebenfmchte mochte ich besonders hinweisen.

Die Faziesunt e r s c h i e d e d e r 1 i a s i s c h e n K a 1 k e

(Hierlatz-Kalke) und der Flecke n m e r g e 1 bzw. Algau-

schiefer der Vilser Alpen 25
) deutet er so : Die Kalke sind

Flacliseebildungen, die tonreicben Sedimente solche tieferen

M ceres, und die bedingenclen Ursachen fiir die Sedinienta-

tionsunterschiede findet er in ratiscbein oder voriiasisclien

tektonischen Bewegungen des Meeresbodens gegeben. Ali-

geineinere Aufmerksamkeit verdient audi seiu Versucb, a us

der Erhaltungsweise von Ammoniten usw. den Bildungs-
v o r gang d e r Sol n h o f e n e r litjio graph ische n

Bchief er zu erklaren. 26
) In vielfachem Weclisel losten in

den Bildungsraumen der Solnhofener Schiefer einancler ab

Uberschalungen durcb ein. flaches Meer unci Aufhaufungen
feinen trockenen Kalkslaubes

;
welcher durch das wieder-

kehrende Meerwasser Schlamm und scblieBlicli eine Schiefer-

lage wurde. Durcb dieses Wechselspiel wurde, wie Eoth-
pletz ausfiihrt

;
vielleiclit in der sehr kurzen Zeit von 500

oder noch weniger Jaiiren die Masse der im Durchschnitt

etwa 25 m messenden Solnhofener Schiefer gebildet; ein

Ergebnis, welches, wenn seine CTrundlagen zutreffen, den tief

eiiogewurzelten Glauben an die lange Dauer auch kleinerer

geologischer Zeitabschnitte lebhaft zu erschiittern geeignejt

ist. Von anderen geologischen Arbeiten sei hier noch iauf

die Untersuchung vder A m b e r g e r E i s e n e r z e 27
) hin-

gewiesen
;
welche alsi terrestre Bildungen der alteren Ivreide-

zeit.. als Absatze eiseuhaltiger Quellen, bezeichnet werden.

24
) Die Osterseen und der Isar-Vorlandgletscher. Lanrles-

kundl. Forschungen d. Geogr. Ges. zu Miinchen. H. 2i, 1917.
25

) Geologisch-palaontologische Monographie cler Vilser Alpen
mit besonderer Berucksichtigung der Brachiopoclen-Systematik.

Palaeontogr. Bel. 32, 1886. — Man lese hier auch seine Aus-
ftihrungen iiber Sinterbildungen dureh submarine Quellen.

26
) tiber die Einbettuns' der Ammoniten in die Solnhofener

Schichten. Abh. d. Bayer Akacl. cl. Wiss. II. Kl. Bd. 24, 1909,
27

) tiber die Amberger Erzformation. Ztschr. f. prakt. Geol.

id. 21, 1913.
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Die Entersuehungen liber die T 6 1 z e r J o d q u e 1 1 e n 2S
)

imd die Q u e 1 1 e> n von St. M o r i t z 29
) stehen in manchen

naheren Beziehungen zu den folgenden alpengeologischen

Studien.

So viele es auch der Friichte sein mogen, welche
Rothpletz auf den verschiedenen, hier fluchtig gestreiften

Gebieten zu ernten verstand, sie stelien an Bedeutung doch
weit zuriick hinter seinen der tektonisclien Geolo-
gie gewidmeten Arbeiten.

Um seine tektonischen Ziele zu erreichen, hat er mit

groBem Nachdruck stratigraphische und Fazies-Studien ge-

trieben, welche fur die Erkenntnis der Lagerungsverhaltnisse

tektonisch bewegter Gebiete ja von entscheidender Be-

deutung sind. Es sei da u. a. auf seine Arbeit iiber. die

viel behandelten B ii n d n e r S e h i e f e r 30
) hingewiesen,

von denen er nur den palaozoischen Teil mit solchem Namen
belegt wissen will, wahrend er die jurassischen Bildungen

dieser Art als Algauschiefer oder Fleckenmergel bezeichnet.

Noch in. einer seiner letzten groBeren Arbeiten kommt er

durch s t r a t• i g r a p h i s c h e . U n t e r s u c h u n gen des
S i m p 1 o n g e b i e t e s

,

31
) wo er die Gneise als Intrusionen

naehliasischer Zeit deutet, zu Hinweisen auf eine wesent-

lich andere tektonische Auffassung dieses Gebietes, als sie

jetzt von den schweizerischen Geologen vertreteii wird.

Eine ganze Reihe von Nebenfruchten fallen bei seinen

tektonischen Arbeiten ab. Zahlreiche Beobachtungen iiber

Dynamo metamorphose der Gesteine verdanken

28
) Lber die Joclquellen von Tolz. (Sie entstammen An-

sammlungen von Grundwasser in Kreide- und Tertiargesteinen

;

aus diesen stammt der Salzgehalt, die Kohlensaure vielleicht aus
grofieren Tiefen?) Sitzber. d. Baver. Akacl. cl. Wiss. Math.-phys.
Kl.

}
Bd. 31, 1901.
29

) trber den Urspnmg der Thermalquellen von St. Moritz.

(Die Quellen miissen aus Kalken groBerer Tiefen aufsteigen,

welche von Granit iiberschoben sind.) Sitzber. cl. Bayer. Akad.
d. Wiss. Math.-phys. Kl. Bd. 32, 1902.

30
) tiber das Alter der Biindnerschiefer. Ztschr. d. Deutsch.

Geol. Ges. Bd. 47.
31

) a) Zur Stratigraphie unci Tektonik des Simplongebietes.

Ztschr. d. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 64, 1912.

b) Eine zweite vorlaufige Mitteilung . . . iiber das Simplon-
gebiet, ebendort Bd. 64, 1912.

c) Beitoage zur Stratigraphie und Tektonik des Simplon-
gebietes, ebendort Bel. 66, 1914.
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wir ihm, z. B. aucli uber G e r 6 1 1 e mit E i n d r ii c k e n, 32
)

iiber Drucksut u ren, 33
) mit ihren unter Druck ent-

standenen Auflosungen von Kalk und iiber S t y 1 o 1 i t h e n 34
)

u. a. m.

Seit dem Jahre 1881 bescliaftigten ihn immer wieder
Arbeiten, welche die Feststellung des Baues der A 1 p e

n

zum Ziele hatten. 35
) Seine erste Veroffentlichung auf

diesem Gebiete behandelte die Alpen zu beiden Seiten des

Rheins; 36
) ihr folgte die Monoigraphie der Vilser Alpen, 37

)

die Bearbeitung des Karwendelgebietes, 38
) der Durchschnitt

durch die Ostalpen, 33a
) die Studie iiber die G-larner Alpen, 39 )'

z -) a) Uber mechanisclie Gesteinsurawandlungen bei Hai-
nichen in Sachsen. Ztschr. d. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 31, 1879.

b) Uber Gerolle mit Eindriicken, ebendort Bd. 32, 1880
und Neues Jahrb. f. Min. 1890, Bd. I.

33
) a) Ein geologiseher Querschnitt durch die Ostalpen.

1914. Anhang.
b) uber eigentiimliche Deformationen jurassischer Ammoniten.

Sitz.-Ber. d. Bayer. Akad. d. Wiss. Math.-phys. Kl. 1901,
34

) Wenn Rothpletz zwischen den Drucksuturen, welchen
Namen er gepragt hat, und Stylolithen einen grundsatzlichen,

genetischen Unterschied sieht, so ist soleh© Meinung nach den
Untersuchungen von G. Wagner, welche ich durch zahlreiche

Beobachtungen an Stylolithen im Muschelkalk Nord- und Siid-

deutschlands bestatigen kann. -nicht aufrecht zu erhalten.
35

) Arbeiten aus auBeralpinen Gebieten, welche
nicht mehr oder weniger innig mit der Behandlung alpen

-

geologiseher Fragen zusammenhangen, behandeln z. B. das Rhein-
tal bei Bingen, welches er auf Querverwerfungen, evtl. Graben-
bildung im siidlichen Eheinischen Schiefergebirge zuruckfiihrt,

(Uber das Rheintal unterhalb Bingen. Ztschr. d. Deutsch. Geol.

Ges. Bd. 36, 1884 und Jahrb. d. Pr. Geol. Landesanst. 1895 [1896].)
Eine andere Arbeib beschaftigt sich mit dem Bau des Atlas-

gebirges Algeriens (Peterm. Mitt. 1890), in welchem er zwei
Systeme unterscheidet, das nordliche mit Ostwest-, das siidliche

mit Nordoststreichen.
36

) a) Zmn Gebirgsbau der Alpen beiderseits des Rheins.
Ztschr. d. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 35, 1883.

b) tlber die Entstehung des Rheintales oberhalb des Boden-
sees. Schr. d. Ver. f. Gesch. d. Bodensees. H. 29, 1900.

37
) Geologisch-palaontologische Monographic der Vilser Alpen.

Palaeontogr. Bd. 32, 1886.
38

) Das Karwendelgebirge. Ztschr. d. Deutsch. u. Osterr.

Alpenvereins. Jahrg. 1888. (An der Aufnahme der Karte —
1 : 50 000 — waren beteiligt : W. B. Clark, E. Fraas, G. Geyer,
O. JAEKEL, O. ReIS, R. SCHAFER.)

39
) a) Uber den geologischen Bau des Glarnisch. Ztschr, d.

Deutsch. Geol. Ges. Bd. 49, 1897.

b) Das geotektonische Problem der Glarner Alpen, mit
Atlas und Karte. 1898.
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die geologisehen Alpenforschungen, 40
) die Untersuchungen

im Simplongebiet (siehe S. 26, Anna. 31) u. a, in. 41
)

Bereits in seiner ersten alpengeologischen Arbeit (1883)

-sehen wir ihn gegen herrschende Lehrmeinungen Front
machen. Es ist einmal die HEiMsche Auffassung von der

brachlosen .Faltung der Alpengesteine. gegen welche er i

angeht, und dann Heims beruhmte „GlaHaer Doppelfalte"
— jenes G-lanzstiick alpentektonischer Deutungskunst dessen
JZurechtbestehen 1894, beim Zurieher Kongrefi, noch von

j

einer ganzen Anzahl von Geologen protokollarisck bestatigt

warden Avar, welches aber dann 1903 der eigene Vater

unter der Wucht neuer ..iiberzeugender" Theorien in

einem Akt hochster drama tischer Wirkung ins wohlverdiente
Grab senkte. Eothpletz hat noch vor M. Bertsand gegen
dieses Paradetier angekampft und die gleichzeitige Faltung

von Xorden und Siiclen her bei weitestgehender Aus-
walzung der Mittelschenkel als Unding erklart. 4-) Uber-

schiebung von Xorden her in vorher gefaltetem und ge-

falteltem G-ebiet sah er als einfache Erklarung der Lage-

rungsverhaltnisse im Bereich des Oberrheins.

Tiberhaupt versucht er bei der Deutung des Alpenbaues

mit mechaniseh einfachen Verhaltnissen auszukommen. In

den Vilser Alp en erklart er die tektonischen Verhalt-
j

nisse beherrscht von alteren (mesozoischen bis miocanen)

Langsbruchen. welche durch jiingere (nur selten schon

ratisch vorangelegten Storungen folgende) Querbruche von

Siidnordrichtung gekreuzt werden. Im Karwendel sieht

40
) Geologische Alpenforschungen. I. Das Grenzgebiet

zwischen den Ost- und Westalpen und die rhatische tbersehiebung.

1900. II. Ausdehnung und Herkunft der rhatischen Schubmasse.

1905. III. Die Xord- und Siid-Ubersehiebungen in den Freiburger

Alpen. 1908.
41

) a) Geologischer Fuhrer durch die Alpen. I. Das Gebiet

der zwei groBen rhatischen Uberschiebungen zwischen Bodensee

und dem Engadin. Borxtragers Samml. geol. Fuhrer. X. 1902.

b) Die fossilen oberoligocanen AVellenfurchen des PeiBen-

bergs und ihre Becleutung fur den dortigen Bergbau. (fberkippte

Lageruns'O Sitzber. d. Barer Akad. d. Wiss. Math.-phys. Kl.

Bd. 34, 1904.

c)
' Vorlaufige Mitteilung iiber die Stratigraphie des Santis-

gebirges. Centralbl. f. Min. 1910.

d) Der Kontakt zwischen dem Flysch und der Molassc im

Algau. Jahresber. und Mitt, der oberrhein. geolog. Ver. N. P.

Bd. 5, 1916.
42
) Ygl. hierzu aueh : Geologischer Querschnitt durch die

Ostalpen. IV. Anhang.
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er mittelkretazische Briiche, wolchen eine tertiare Faltungs-

phase mit neuen Briichen unci nach Norden gerichteten

Uberschiebungen folgt.

Seine einfacheren Auffassungen von den Lagerungs-
verhaltnissen in den AJpen kennzeichnet am besten sein

groBes P r o f i 1 durch die s t a 1 p e n. Auf einem

Wege von 260 Kilometer Lange zeichnete er einen geolo-

gischen Querschnitt im MaBstabe 1 : 75 000 von Schaftlarn

bei Miinchen iiber Tolz, iiber das Gebiet der Benedikten-

wand, iiber Karwendel, Tuxer, Zillertaler Alpen, Sudtiroler

Dolomiten, Cima d' Asta, Sette Gommuni, Bassano bis Tezze
in der oberitalienisch.cn Ebene. Seit F. v. Hauees Durchschnitt

durch die Alpen von Passau bis Duino (1857) war das

die erste Wiederholung einer Alpenprofildarstellung in

groBem MaBstabe. Die Ausfuhrung zeigt sich vollig anders

als bei Hauee: Keine Uberhohungen, vor allem keine viele

Kilometer messenden
?
,Ubertiefungen"; nur das ist ge-

zeichnet, was gesehen wurde und was aus clem Gesehene/n

mit zwingender Notwendigkeit geschiossen werden muBte.

Die einfachen Konstruktionen fallen auf: Faltungen ver-

haltnismaBig bescheidener Art, Verwerfungem Graben-

bildungen, Schuppen und Uberschiebungen. GeAvaitig ist

der Unterschied dieses RoTHPLETzschen Profiles von den
neueren, unter dem EinfluB Lugeon-, Steinmann-, Teemiee-

scher Hypotliesen von den Uberfaltungsdecken konstruierten

Alpenschemata: bei cliesen Bilder, nach welchen den Ge-

steinen zu gleicher Zeit die Plastizitat des Wachses, die

Elastizitat des Stalils unci unbegrenzte Zahigkeit eignen

muBte; bei Bothtletz Einfaches, auf mechanisch ver-

standlichen Mogiichkeiten Beruhendes.

Der RoTHPLETzsche Querschnitt erschien, als eben

Queeeaus Untersuchung der Iberger Klippen den AnstoB

gab zu clen bis heute die Vorstellung^en der meisten voin

Deckenbau der Westalpen und dann der Faltungsgebirge

iiberhaupt beherrschenden Hypotliesen der liberfaltungen.

Nahezu alio Welt beugte sich ja schnell unter das Joeh

der allzu viele blenclenden Lehre. Selbst die Ostalpen, fiir

deren abweiehenden Bau zunaclist noch eingetreten mirde,

muBten sich der Mode fugen, wie Teemiees und Uhligs

Profile bezeugen. Nicht nur in den Alpen spukte die Hypo-

these — wollte cloch Weltee sogar unseren ehrwiirdigen

Iberg im Harz zu einem Deckenrest modeln, so wie Loeentz

die Kreicle Westfalens als tektonische Decke iiber dislozierten

Trias- und Juraschichten der Egge zu verzollen versuchte..
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Mit der L^rfaltungsdecken-Hypothese hat Rothplrtz
sich besonders in semen geologischen Alpen-
forschungen ,auseinandergesetzt und — er hat sie ab-
gelehnt. Er hatte keinen leichten Stand, gegen die Mode-
anschauungen von naliezu aller Welt anzukampfen. Er
nahm den Kampf auf und fiihrte ihn unentwegt mit nach-
drucklichstem Mute und mit unbeirrbarer Festigkeit durch.

Die von Rothpletz vertretene Auffassung vom Ban
der Alpen laBt sich in kurzen Worten dahin ausdrucken:
Die haufig zu beobachtenden Wiederholungen der meso-
zoischen Schichtenreihe (bis zum Alttertiar einschlieBlich)

in den Alpen sind n i c h t auf weit von fernher kommende
tiber faltungen (mit weitestgehender Auswalzung der

Mittelschenkel) zuruckzufuhren, sondern auf tjber-
schiebungen. und zwar so. da B autochthone Faltungen
bei weitergehendem Tangentialdruck an schief bis flach

durch sie hindurchsetzenden Flachen zerdriickt wurden, und
daB die so geschaffenen Teilstiicke bei Weiterwirken des

Druckes ubereinandergeschoben wurden. Die Uberschiebungs-

flaehen fallen, ohne ebene Flachen zu sein, von den AuBen-
randern des Gebirges einwarts und unter das Gebirge; sie

schneiden die vorangegangenen Faltungen und entsprechen

ihrer Lage nach niclit den von Heim u. a. konstruierten

und angenommenen ausgewalzten Mittelschenkeln liegender

Falten. Am einfachsten wird die RoTHPLETzsche An-
schauung wohl durch die Deutung cles Glarnischprofils

erlautert: Baltzepv sah dort flach horizontal liegende

Falten ubereinandergeturmt (sie sind inzwischen zu Deck-

faltenresten geworden), Rothpletz erkennt vier schuppen-

formig aufeinandergelegte Ubersehiebuugsmacsen.

Die Bedeutung der tiberschiebungen fiir den

Bau der Kettengebirge betonte Rothpletz erstmalig be-

sonders in einem kleinen Aufsatz. welchen er 1894 dem Zii-

richer GeologenkongreB vorlegte. 43
) Er hat dann die zu

Anfang seiner wissenschaftlichen Tatigkeit in Sachsen ge-

wonnenen Erfahrungen, welche er durch Studien in vielen

anderen Gebieten erweiterte und vertiefte, in seinen g e o -

tektonischen P r o b 1 e m e n 4i
) niederlegt ; dort sind die

tiberschiebungen in Sachsen, Westfalen. der Rheinprovinz,

im Schweizer Jura, in den Alpen, im belgisch-franzosischen

43
) Die tiberschiebungen unci ihre methodische Erforschung.

O. R. Oongres geolog. Intern. Zurich 1894.
44

) Geotektonische Brobleme. 1894.
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Kohlengebiet, im Nordwesten des schottischen Hochlandes,
im Osten und Westen Nordamerikas eingehend behandelt
worden. Spater hat er dann noch das tiberschiebungsgebiet
Norwegens am Mjosensee 45

) und die tiberschiebungen und
Sto'rungen am bayerischen Rande des bohmischen Massivs 46

)

untersucht. In diesen vielen, sehr verschiedenartig ge-
bauten Gebieten hatte sich ihm die Bedeutung von tiber-

schiebungen im Bau von gefalteten Gebirgen als ein aus-
schlaggebendes Moment aufgedrangt, und er zdgerte nicht,

auch in den Alpen diesem Bewegungsmoment die aller-

groBte Bedeutung zuzuerkennen.

Untersuchungen in den Grenzgebieten zwischen
West- und Ostalpen 47

) fiihrten inn im Bereich der
Glarner Alpen, des Ratikon, Plessur- und
A 1 b u 1 a g e b i r g ©s , der Berninagruppe unci der an-
liegenden Teile der Ostalpen zu folgender Auffassung:
Auf ein gefaltetes basales Gebirge ist in Ostwestrichtung
eine machtige — „Glarner" — Schubmasso, Mesozoikum bis

Flysch umfassend, mit einer durcb Erosion und Denudation
zerteilten, vom Sentis liber Kurfirsten, Murtschenslock,
Schild, Karfen, Ringelspitze und Bundnergebirge der
Siidwestseite des Rheins zu verfolgenden Stirn hinauf-

geschoben worden, und zwar in einem Bewegungsausmaft
von etwa 40 Kilometern. Ein zweites Mai wiederholt sicli

ein solcher Schub von Osten her. Die ,,ratische" Schub-

masse, den Westteil der Ostalpen umfassend und im wesent-

lichen aus Trias, Lias, Tithon und Flysch aufgebaut, wird

auf die Glarner Schubmasse hinaufgeschoben ; ihr zerfetzter

Westrand geht von Bludenz bis ins Engaclin. Etwa noch
30 Kilometer weit ist dies© Masse gegen Weston uber die

Glarner Masse geschoben worden. Stratigraphischer Inhalt,

Faziesverhaltnisse 48
) und Lagerungsweise sprechen ihm

zusammen fur solche Auffassung. Mit der ratischen Sehub-

45
) Meine Beobachtungen iiber den Sparagmit und Birikalk

am Mjosen in Norwegen. Sitzber. d. Bayer Akad. d. Wiss. Math.-

phys. Kl. 1910.
46

) Die ostbayerische tfberschiebung unci die Tiefbohrungcn
bei Straubing. Sitzber. d. Bayer. Akad. d. Wiss. Math.-phys.
Kl. 1911.

47
) Geologische Alpenforschungen. I. u. II.

48
) Faziesverschiedenheiten legt Rothpletz groBen Wert bei

fiir die Feststellung der Herkunft iiberschobener Massen. Grutid-

satzliche Bedeutung fiir die Auslosung tektonischer Bewegungen,
wie das Steinmann tut, erkennt er den Grenzen der Fazies-

gebiete, oder besonders ausgebildeten Faziesbezirken nicht zu.
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masse sind die ganzen Ostalpen als eine Einheit westwarts
bewegt worden, nachdem sie vorher durch nordsudlich

wirkenden Druck gefaltet und iiberfaltet, d. h. in

RoTHPLETzschem Sirine zerbrochen, waren. Wie ein Riesen-

schlitten, in feststehende Geleise eingekeilt, sind sie im
Norden an der unter das G-ebirge fallenden Ubersehiebung
(Mesozoikum auf Flysch) von Reichenliall bis Hindelang,

im Siiden an einer analogen Linie vom G-ailtal bis Livogno

bewegt worden.

Wie Rothpletz die aus dem Zerbrechen gefalteter.

iiber die Grenze der Faltungsmoglichkeit liinaus dureh

Seitendruck gepreBter Gebirgsmassen hervorgehenden tJber-

schiebungen erklart, zeigt seine Auffassung der F r e i
-

burger Voralpeii. 19
) Diese sind ihm keine von

fernher transporterte Masse von Deckfalten, sondern eine

nach Norden iibergelegte autochthone Faltenregion, welche

nach der Faltimg von nach Norden aufsteigenden liber-

schiebungsflaclien durctisetzt und in ihren Teilstucken uber-

einandergeschoben wurde. Eine breite. von flachliegenden.

suftwarts aufsteigenden Uberschiebungsflachen durchsetzte

,.Schuppenzone" trennt jene auBere Faltenzone von den

Berner Alpen, welche wieder gegen Norden gefaltet und
dann von nach Norden aufsteigenden Uberschiebungsflachen

durchsetzt sind. Im Jungtertiar entstanden die auBere und

inner© Faltungszone (Freiburger Voralpen und Berner

Alpengebiet). deren ungefaltete Zwischenzone in ffach-

liegenden siidwarts gerichteten Uberschiebungsschuppen zu-

sammengeschoben wurde. Neuer verstarkter Seitenschub

traf das Gebiet und driickte die beiden Faltungszonen iiber

die Grenze der Faltungsmoglichkeit liinaus zusammen bis

zura Zerbrechen und zum Aufeinandergleiten an Ubei -

schiebungsflaclien, schob ferner die Schuppen der Zwischen-

zone enger zusammen. Hierbei wirkte zweiseitiger Zu-

sammenschub — von Norden und Siiden her — , ohne jedoch

das Bild der HEiMSchen Doppelfalte zu erzeugen.

Der Bau der Alpen zeigt in RoTHPLETzscher Beleuch-

tung nichts von dem weiten Transport der ,,wurzellosen"

Uberfaltungsdecken aus sudlicher oder siidostlicher bis ost-

licher Richtung. Die Faltungsvorgange vor Eintritt der

Uberschiebungen spielten sich durchaus im Rahmen der

Autochthonie ab. Gariz ohne die Konstruktibn weiterer

horizontaler Bewegungen kommt ja aHerdings audi er nicht

49
) Gcologische Alpenforschimgen. HI.



— 33 —

aus: die Glarner und die ratisehe Scbubmasse sollen
immerhin 30 und 40 Kilometer gegen Westen transportiert
worden sein. Aber dieser Transport ging auf dem Wege
der meehaniseh verstandlichen Uberschiebung vor sich.

Fur den Mechanismus der Uberschiebungen weist
Eothpletz auf den DAUBREEsehen Musterversuch bin:

Erne Masse wird zweiseitigem Druck so ausgesetzt, daft

iiir oberer Teii frei voin Seitendruck bleibt; die Folge ist

das EinreiBen von gegen das Inner© der zusammengepreBten
Masse fallenden Sprungen, an welchen der druckfreie Ober-
teil iiber die gepreBte Masse hinaustritt; es werden also

eigentlich Unterscbiebungen bzw. Abscherungen hervor-

gerufen. Das Bild paBt besonders gut auf die die Ostalpen
begrenzenden Langsuberschiebungen.

In bezug auf die tbeoretiscben Grundlagen
der Fal ten gebirgsbil dung bekennt Eothpletz
sick als G e g n e r der n i c b t g e n ii g e n d g e -

f e s t i g t e n K o n t r a k t i o n s h y p o t b e s e. Er glaubt an
die Moglichkeit der Ausdehnung von Massen in tieferen

Teilen der Erdrinde, welche nun durch ihre Druckwirkungen
die in Faltengebirgen ausgedruckten tektonischen Be-

wegungen hervorrufen konnen. Im Verfolg dieser An-
scbauung glaubt er Bezi ebu n gen zwischen Ge-
birgsbil dung = Phase wirkenden Lateraldrucks und
vu lk anise her Tatigkeit = Phase expandierender
Wirkung bei nachlassendem Seitendruck feststellen zu

konnen. 50
) Im Zusammenhang mit seinen Anschauungen

iiber die Ursachen der Gebirgsbildung stent auch die Er-

klarung, welche er dem kalifornischen Erdbeben
von 1906 gab: 51

) Die hierbei hervorgerufenen Horizontal

-

bewegungen des Bodens betrachtet er als abhangig von
. unterirdischen Injektionen magmatiseher Massen.

Wohl sind wir auch heute noch weit davon entfernt,

alle Eatsel der Sphinx des Alpenbaues und des Alpen-

werdens als gelost betrachten zu diirfen. Doch sicher

verdanken wir Eothpletz eine Fiille von festgestellten

Beobachtungen und eine Eeihe von aussichtsvollen Hin-

50
) t)ber die Moglichkeit, den G-egensatz zwischen der Kon-

traktions- und Expansionstheorie aufzuheben. Sitzber. d. Baver.
Akad. d. Wiss. Math.-phys. Kl. Bd. 32, 1902.

51
) t)ber die Ursachen des kalifornischen Erdbebens von 1906.

Sitzber. d. Bayer. Akad. d. Wiss. Math.-phys. El. 1910.

3
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weisen, urn die Alpensphinx manchen Ratsels zu entkleiden.

TJnd mir erscheint nach jungsten AuBerungen der Tag nicht

mehr fern, da die ^Traineau-ecraseuristen'' nach kurzer

Glanzzeit ihres Herrschens vor der Erklarung ihres Banke-

rotts stehen werden. Dann wird der Tag kommen, an dem
der Name Eothpletz' als der eines Lichtbringers an-

erkannt sein wird. In der Greschichte der geologischcn

Alpenforschung wird sein Name bestehen bleiben als der

eines Forsellers, w^elcher frei von imgezugelter PhantasiQ

das Werden der Berge nuchternen, klaren Auges sich ab-

spielen sail auf den Wegen der mit der Beschaffenlieit der

Erdhaut im Einklang stelienden pliysikalischen Gesetze mid
]\I6gliclikeiten.

AuBer seiner facliwissenscliaftlichen Tatigkeit, welclie

fur uns ja allein Eothpletz' Bedeutnng ausmacht, leisteto

er noch auf eineni anderen — ihm durcli die Alpen allei-

dings nalieliegenden — Gebiete fruclitreicliste Arbeit, welclie

ihm in Miinchen ganz besonders geclankt wird. Seit 1896

war er der 1. Vorsitzende der groBen Sektion ]\funchcin

des Deutsclien und Osterreicliischen Alpenvereins. In

dieser Stellui^g lastete gar viele Arbeit auf ihm, und durch

sie hat er in niclit zu untersehatzender Weise auch der

G-eologie gedient.

Des Mamies der Wissenschaft und der Arbeit haben

wir gedacht. Widmen wir nun noch dem Menschen, idem

guten Menschen, ein Reis.

Viele von uns kannten Eothpletz, welcher unserer

Geseilschaft seit 1876 angehorte, als den frohlichen, immer

zu neckendem Witz bereiten Menschein. Schweizerische

Derblieit und pfalzischer Frohsinn waren in ihm gliicklichst

gepaart. Mit Treusinn und Frohniut bannte der kluge und

warmherzige Mann seine Freunde und Schiiler in seinen

Kreis. Das habe ich durch mehr als 10 Jahre, welche

ich mit ihm in Miinchen in nie getriibter Kollegialitat ver-

lebte, reichlichst erfahren; und ich bewahre mir das Zu-

sammensein mit ihm in der altersgrauen ,,Alten Akademie"

in der Neuhauser StraBe in Miinchen als eine kostliche

Erinnerung und holien Gewirin fur mein Leben. Er war

ein treuer Freund.

Seinen Feinden — und seine Arbeiten hatten ihm solche

geschaffen — war er ein furchtloser, scharfer Gegner^ der
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ebenso mit don wucbtigen Waffen seines Wissens und seiner

treffenden Beobacbtungen wie mit den spitz gescbarftein

Pfeilen seines Witzes und des Spottes zu Felde zog. Bittneh
und Heim liaben so mancben Hieb und Sticb von ibm
nach Hause getragen.

Aber Harte und Scbarfe waren weit davon entfernt,

die eigentlicben Ztige seiner Art zu sein. Um diese ganz
zu versteben, muBte man ihn in seinem Hause sucben.

Geradezu riibrend war da das Verbaltnis zu seiner Mutter,

mit welcber er — unvermahlt geblieben — zusammen lebte,

bis kaum . ein Jabr vor ibm die Mutter schied. Die ver-

ehrungswurdige, kluge und geistvolle Frau, die Freundiln

Feueebachs und Gottfbied Kellees und gliibende Ver-

elrrerin Bismaecks, und mit ihr der mannhafte Sobn, das

war ein prachtig zueinander gestimmfes Menscbenpaar. In

ibrem Hause zu verkebren, war ein honor, bleibender GenuB.

Dort fand man, angezogen durcb Mutter und Sobn, an-

regendste Gesellscbaft aus den Kreisen der Kollegen und

aus den versebiedensten Gruppen der geistigen Welt Miin-

cbens. Dort empfand man, daB mit der Hand aucb das

Herz geboten wurde: Mutter und Sohn gaben Warme und

Herzlicbkeit. Nun ist das Haus Rothpletz geseblossen,

verodet fiir immer. Der in allem gefestigte Mann, der

kraftvoile, Streiter, der unermudlicbe Forderer unseres

Wissens von den Alpen rubt Vor den Bergen1

, denen sein

Sinnen und Arbeiten gait. In seinen Werken. in unserer

dankbaren Erinnerung lebt er fort fiir immer!

Herr JOH. BOHM mac lit eine Mitteilung iiber

Baninoides Gottschei n. sp. aus dem Eocan von Hemmoor.

Herr ZIMMERMANN I tragt iiber ein neues Granit-

vorkommen an der sudetiseken Ostrandspalte vor.

An der Aussprache beteiligt sicb Herr Gfeich.

Darauf wird die "Sitzung geseblossen.

v. w. o.

Keilhack. P. G. Kbaush. Oppenhbim.

3*
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Protokoll der Sitzung vom 3. April 1918.

Vorsitzender : Herr Keilhack.

Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung. Die Gesellschaft

beklagt den Tod ihres Mitglieds

Herrm Dr. Mylius aus Brannenburg (Ober-Bayern).

Die Anwesenden erheben sich zu Ehreii des Verstorbenen.

Einige Neueingange fur die Bucherei werden vorgelegt.

Nunmehr ubernimmt Herr Pompeckj den Vorsitz.

Herr KEILHACK spricht uber: „Das niederlandisch-

belgische Kempenland".

An der Besprechung beteiligeta. sich die Herren Krusch,
Oppenheim, P. G. Krause, Werth, Zimmermann I uiid

der Vortragende.

Darauf wird die Sitzung geschlossen.

V. w. o.

Keilhack. Pohpecbj. P. G-. Kraush.

1
j Der Inhalt des Vortrages wird spater in erweiterter^Form

in dieser Zeitschrift veroffentlicht werden.
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