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Herr KRUSCH spricht sodann iiber

DU' Ausdehmmg und Tektonik der nordwestdeutscheii
Steinkohlengebiete.

(Mit 1 Textfigur und 1 Texttafel.)

Den Hauptanteil an der deutschen Steinkohlenforderung,

die 1913 rd. 190 000 000 t betrug, haben die nordwest-

deutsehen Steinkohlengebiete mit 118 000 000 t. Hier sind

die groBten deutschen Steinkohlenvorrate abgelagert

worden; die Berechnung. welehe gelegentlich des Inter-

nationa len Geologenkongresses in Toronto im Jahre 1913

angestellt wurde, ergab1
) im ganzen fur Deutschland

410 000 000 000 1, von "denen 234 Milliarden auf die nord-

westdeutschen Gebiete entfallen.

Da infolge der Steinkohlenmutungssperre der sturmische

Jbrtschritt der Tiefbohraufschlusse in nordlicher Richtung
im niederrheimscli-westfalischen Steinkohlenbecken auf-

!) The Coal Resources of the World. Toronto 1913.
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gehort hat und der Bergbau nur langsam nach Norden
vorriickt, ist es an der Zeit, die Aufschlusse zu einem
Gesamtbilde liber Ausdehnung und Tektonik der nordwest-

deutschen Steinkohlengebiete zusammenzufassen. .

"

Durch den Rhein werden sie in das rechtsrheinische.

vorzugsweise in den Bereich des Kreidebeckens von Mini-

ster fallende, und das linksrheinische geteilt.

1 . R e c h t s r h e i n i s c h e s G e b i e t.

Allgemeine geologise he Skizze. Wie aus

der beigegebenen Ubersichtskarte hervorgeht, kommt das

flozfuhrende Oberkarbon stidlich der dort angegebenen
Kreidegrenze, die iiber Steele, Werne und Horde verlautt.

nur in einem schmalen, rd. 50 km langen, in westost-

licher Richtung gestrecktem Dreieck an die Tagesoberflache.

dessen durch Spezialfaltung vielfach ausgebuchtete, hoch-

stens 18 km breite, seit langem bekannte Basis im Westen
liegt. In ihrem Verlauf entsprechen die nach Westen
vorspringenden Bogen den Mulden, wahrend die nach
Osten gerichteten durch die sie trennenden, aus alteren

Gesteinen bestehenden Sattel bedingt werden.

Die Oberflache des Steinkohlengebirges bildet hier im
ailgemeinen eine nach Norden schwach geneigte Ebene.

Es ist zu den nordostlich streichenden bekannten Satteln

und Mulden gefaltet (siehe die Texttafel), die, je weiter nach
Norden, um so tiefer einsinken, so daB die nordlicheren

jiingere Schichten als die siidlicheren enthalten.

Wahrend im Osten des rechtsrheinischen Gebiets die

Obere Kreide unmittelbar auf dem Karbon liegt und nur

von einer diinnen diluvialen Decke iiberlagert wird, schieben

sich auf den Rhein zu zwischen Kreide und Karbon zunachst

Zechstein und Buntsandstein in annahernd gleicher Ver-

breitung ein. Die sMliche Gr©nze beider (siehe die punk-

tierte Flache der Karte) wird in bekannter Weise durch

die nordwestlich streichenden, das Steinkohlengebirge durch-

setzenden Verwerfungen bedingt, derart, daB sich Zech-

stein und Buntsandstein in den Graben nach Sudosten

verschieben, wahrend sie auf den dazwischen liegenden

Horsten nach Norden zuruekspringen.2
)

2
) Kukuk, Die tektonischen Verhaltnisse der niederrheinisch-

westfalischen Steinkohlenablagerung auf Grund der neuen Auf-
schliisse. Ghickauf 1910, S. 1314. — Keusch, Beitrag zur
Geologie des Beckens von Miinster usw. Z. d. D. Geol. Ges. 1909,
S. 260 und 270.
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In dem Rheintalgraben, welcher durch: eine Haufung
der Verwerfungen ausgezeichnet ist, finden wir, nament-
lich in- den tektonischen Spezialgraben, rechtsrheinisch

weiterhin Jura, Untere Kreide usw., auf deren Verbreitung
ich spater zuriickkomme.

Da die Deckgebirgsschichten diskordant auf dem
Steinkohlengebirge liegen, ist der westliche Rand des

Kreidebeckens von Miinster naturlich ohne EinfluB auf die

Verbreitung des produktiven Karbons. Er verlauft iiber

Ahaus—Stadtlohn usw.; nach Westen folgt die TJntere,

durch reichliche Spezialfaltung ausgezeichnete.

Besonders benierkenswert ist die Machtigkeit und Ver-

breitung des Tertiars, dessen Ostgrenze ungefahr iiber

Duisburg verlauft, weiter nordlicli zwischen Vreden und Stadt-

lohn hindurchstreicht, urn noch weiter nordlich auf deut-

schem Gebiet in der Nahe der hollandischen Grenze zu

bleiben (siehe Texttafel).

Von den jiingsten Deckgebirgsschichten des rechts-

rheinischen Gebiets mochte ich im Osten besonders auf

die weite Verbreitung des Losses und eing*eebneter junger

Sande hinweisen. Fur den Westen ist dagegen die weite

Verbreitung der Hauptterrasse des Rheins bezeichnend,

deren diinne Schotterdecke noch bei Dorsten festzustellen

ist, ohne daB sich auch nur Spuren eine^ Uferrandes

bemerkbar machen.

Die Grenzen des r e c h t s r h e i n i s c h e n Stein-
kohlengebietes.

Die Siidgrenze des produktiven .Steinkohlengebirges

wird von der tiefsten Werksandsteinbank gebildet, welche

noch unter dem friiher als Grenze angenommenen liegend-

sten Floz auftritt3
). Da auf den friiher veroffentlichten

tibersichtskarten in groBerem MaBstab die Grenze des

liegendsten Flozes nie scharf durchgefiihrt werden konnte
— meist wurde in dem zu Tage anstehenden Dreieck nur

das „durch den Bergbau aufgeschlossene" prod. Karbongebiet

angegeben — weichen die auf der geologischen Spezial-

aufnahme beruhenden neueren Karten — also auch die

beigegebenen — in dieSer Beziehung im Siiden und Westen
ganz wesentlich von den friiheren ab.

3
) Siehe die entsprechenden Erlauterungen zu der von der

PreuB. Geol. Landesanstalt herausgegebenen Spezialkarte 1 : 25 000.

Blatt Horde, Witten, Hagen, Menden.
9*
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Die siidliche produktive Karbongrenze verlauft im Westen
unseres Gebietes demnach nordlich vom Ennepe-Tal bei

Hagen derart. daB das Flozleere — die tiefste Stufe des Ober-

karbons — noch. diesseits des Tals, wenigstens in den
hangenden Schichten zur Entwicklung kommt. Die aufier-

ordentlich wichtige, nordbstlieh streichende Ennepe-Tal-
Verwerfung 4

) bewirkt also das Ausfalien einer erheblicben

Schichtenmachtigkeit, da stidlich von ihr in der Hauptsache
Devon ansteht.

Die Siidgrenze des flozfuhrenden Oberkarbons — das

Flozleere ist, wenn man von einigen ganz verschwinden-

den Kohlenresten absieht, flozfrei — verlauft im Westen
und in der Mitte des zu Tage anstehenden Dreiecks ziem-

lich gradlinig. wenn man kleine selbstverstandlich vor-

handene Spezialmulden und von Verwerf'ungen begrenzte,

nach Siiden vorgescliobene Keile nicht beriicksichtigt, von
denen ich einzelne Beispiele in dieser Zeitsclirift bereits

friiher veroffentlichte5
).

Von einschneidender Bedeutung werden dagegen fur

die Sudgrenze der Horst von Schwerte-Dellwig
und der K 6 n i g s b o r n e r G r a ben.

Der erstere (Fig. 1) ist auf der von mir zusammen-
gestellten geologischen Karte des Siidrandes des Beckens
von Minister zwisehen Menden und Witten6

) dargestellt.

Er zeigt das plotzliche Zuriickspringen des Steinkohlen-

gebirges bei Westhofen nach Xorden um nmd 3 km und
sein gestaffeltes und dadureh allmahlicheres Wiedervor-

rucken I61/2 km weiter ostlich bei Ardey. Wie ich in der

ang-efuhrten Arbeit zeige, bedingt das damit zusammen-
hangende nordliehe Vorschieben des Flozleeren bzw. die

milde petrographische Beschaffenheit seiner obersten Stufe

die ganz auffallend weite Ausbreitung der Terrassen auf

der Nordseite der Ruhr in dem Gebiet zwischen Schwerte

und Dellwig.

Vergleicht man die auf der vorzuglichen KuKUKsehen
"Ubersiclitskarte des westfalischen Steinkohlengebiets dar-

gestellten, durch den Bergbau erschlossenen Horste und
Graben mit diesem, durch geologische Spezialaufnahme

*) Siehe Erlauterang. Blatt Hagen. Seite 19 und 33.
5
) Uber neue Aufschhisse im rheinisch-\restfalischen Stein-

kohlenbecken. Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1906. S. 27.

6) Jahrbuch der Preufi. Geol. La-ndesanstalt 1908. Teil IT,

Heft 1.
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der Oberflache gewonnenen Ergebnis des Horstes von
Schwerte-Dellwig, so ergibt sich, daJ3 sich. die ostliche Be-

grenzung des breiten Horstes mit der nach Osten ein-

fallenden Stoning von Kurl deckt (Fig. 1). Auf der Kukfk-
schen Karte wird die westliche Begrenznng des Horstes, deni

man bisher keinen Namen gegeben hat, von der Bickefelder

Stoning gebildet (Quintus-Sprung). Die durch diese Sto-

rungen bedingten Seitenverschiebungen nehmen nach
Siiden ab.

Die KuKUKSche Karte zeigt, daJS beispielsweise das

Hauptfloz der Magerkohlenpartie in der Nahe der siid-

lichen Grenze des Steinkohlengebirges iiberhaupt nicht

niehr an der Verwerfung verschoben ist. Das ist auch der

Grund, weshalb auf der geologischen Spezialkarte des Siid-

randes des Beckens von Miinster die Stoning 1 nordlich der

Ruhr in dem Gebiet siidlich des Hauptflozes nur wenig
an der Oberflache zum Ausdruck kommt, Hier ist zwar
eine Reihe von Yerwerfungen festgestellt, indessen ist die

Seitenverscliiebung eine so geringe (Fig. 1), daft niemand
in einer von ihnen in der Nahe der Ruhr die weiter im
Norden stark verwerfende Bickefelder Stoning vermuten
wiirde. Zieht man dagegen die Aufschliisse siidlich der Ruhr
mit in Betracht. so zeigt sich gegeniiber Schwerte das auf-

fallende Vorspringen der mittleren' Abteilung des Flozleeren

in der Nahe der Else-Brucke ; es wird nach meiner Auf-

fassung von der Fortsetzung der Bickefelder Stoning bedingt.

Wesentlich deutlicher ist die nachst westlichere Ver-

werfung bei der Zeche Crone an der Oberflache durch

Seitenverscliiebung der Schichten ausgebildet. Unter Tage
scheint zwar auch hier ihre seitlich versehiebende Intensitat

nach Sliden etwas abziinehmen, sie ist aber im Hauptfloz

noch- deutlich vorhanden. An der Oberflache laBt sich die

Stoning, welche auf der KuKUKSchen Karte nicht be-

nannt ist und die ich als Westhofener bezeichnen

will, sehr gut an dem Vorspringen des Steinkohlengebirges

nachSiiden beiWesthofen zu erkennen. Weiter im Xorden
liegt sie bereits in dem Dortmunder Graben westlich der

Bickefelder Stoning; im Siiden mufi sie als westlichere

Staffel der eben genaniiten unwirksamer gewordenen Sto-

ning aufgefaBt werden.

Im Osten folgt auf diesen Horst der Graben von
P r e u fi e n. Er wird im Westen von der ostlich einfallenden

Stoning von Kurl, im Osten von der entgegengesetzt ge-

richteten Unna-er Verwerfnng begrenzt. In diesem Graben
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liegt der westliche Toil des weit nach Siiden vorgeschobenen
produktiven Karbons von Frondenberg.

Bei der Oberflachenkartierung ergab sick welter im
Osten ein ungefahr 1 km breiter,. etwas nach Norden ver-

riiekter Streifen. Er gehort demi Horst von Kamen
an, der im Industrierevier durch unterirdische Aufschliiss©

einwandfrei erwiesen und seit langem bekannt ist.

Von einschneidender Bedeutung fur die Form der Sud-

grenze ist der im Osten folgende Konigsborner Graben.
Er bewirkt dasi Vorspringen des ostlichen Teils des Fronden-
berger Steinkohlengebirges nach Siiden in einer Breite von
fast 2 km. Die g^eologische Spezialaufnahme zeigt, dafi

dieser Teil im Westen von einer einfachen Verwerfung
begrenzt wird, die ich mit idem im Industriegebiet auf-

geschlossenen Konigsborner Hauptsprung indenti-

fiziere. Am Ostrande treten dagegen mehrere Verwerfungen
-auf, und im allgemeinen erweist sicb der ganz© Graben
gleichsam als zerhackt,

Wie icli bereits in der Arbeit im PreuBischen L. A. Jahr-

buch 1908 und in der Erlautenmg zu Blatt Menden 7
) be-

tonte, wird auch das — von mil" als oberrotliegend auf-

aufgefafite — Mendener-Konglomerat im Osten und
Westen von zwei Verwerfungen begrenzt, von denen die

westliche aller Wahrscheinlichkeit nach den Konigsborner

Hauptsprung darstellt. wahrend die ostliche identisch mit

der ostlichen Grenzverwerfung des produktiven Steinkohlen-

gebirges von Frondenberg ist. Das Mendener Konglomerat
ist also heute auf. den Konigsborner Graben beschrankt.

Die mehrfach erwahnte ostliche Grenzverwerfung ent-

sprich't aber nicht der ostlichen Grenzverwerfung des

Konigsborner Grabens (Fliericher Stbrung), sondern aller

Wahrscheinlichkeit nach einer der im Osten der Schacht-

anlage K6nigsborn.II erschlossenen nach Westen ein-

fallenden.

Das Vorriicken des Steinkohlengebirges in sucllicher

Eichtung bis Frondenberg veranlaBte fruher eine groBe

Anzahl von Bohrungen ostlich von Unna, deren Ergebnis

sich aber bald. -durch: Kontrollbohrungen als nicht einwand-

frei erwies. Beriicksichtigt man lediglich das Resultat der

einwandfreien Aufschlusse, so zeigt sich nach meiner Auf-

fassung eine Abwechselung von nordostlich streichenden

Satteln, auf denen unmittelbar unter der Kreide das Floz-

'') A. a. O. S. 73 und Erlauterung .m . Blatt Menden, S. 63.
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leere angetroffen wurde, mit Mulden produktiven Karbons.
Die sudlichste derartige Spezialmulde ist die auf der Karte

dargestellte von Frondenberg-Hohenlinde.

Ostlich von Frondenberg verschwindet die Sudgren&e
des Steinkohlengebirges unter der Kreide. Wir sind also

bei der Feststellung des weiteren ostiichen Verlaufs ledig-

lich auf Tiefboh rung-en angewiesen. Da am Sudrand w

des Beckens von Minister schon die Untersucliung der Ober-

flache die Flozarmut der liegendsten produktiven Karbon-
schichten ergab, hatte hier niemand Lust Tiefbohrungen

niederzubringen; wir sind deshalb iiber die Stelle, an
welcher die Grenze des Steinkohlengebirges nacti Norden
umbiegt, im unklaren.

Die Ost grenze. Auf ihren Verlauf kann man lediglich.

aus Tiefbohrungen schlieBen. Uberail liegt hier die Obere
Kreide unmittelbar auf dem produktiven Karbon. Es ist

anzunehmen, daB die ostliche Grenze des prod. Steinkohlen-

gebirges eine ahnliche Form wie die oben angedeutete

westliche von Mulheim, Kettwig, Hattinge,n usw. zeigt,

d. h. eine nach Osten und Westen vielfach ausgebuchtete,

im allgemeinen nordlich verlaufende Linie darstellt. Nur
an wenigen Stellen wurde sie genauer nachgewiesen.

Von besonderem Interesse ist in dieser Beziehung das

Gebiet ostlich von L i p p b o r g. Hier hat man frulier

eine Anzahl von Tiefbohrungen gestoBen, von denen die-

jenige von Lippborg 564 m Decke zeigte und nach unserer

bisherigen Kenntnis einwandfrei kohlenfundig wurde. Sie

stent also westlich von der Karbongrenze. Die ostlicheren

Bohmngen hei Kesseler usw. galten fruher ebenfalls als

kohlenfundig. Daher muBte ich fruher annehmen 8
), daB

hier eine nach Osten ausgebuchtete Spezialmulde cles Stein-

kohlengebirges vorhanden ware. Nach Veroffentlichung* der

genannten Arbeit kamen berechtigte Zweifel an der Richtig-

keit der Bohrresultate, und Kontrollbohrungen zeigten, daB
dort kein Floz mit normaler Lagerung im produktiven

Karbon gefunoten sein kann, denn die unter der Kreide

erreichte Formation erwies sich einwandfrei als alter als

das prod. Steinkohlengebirge; mit groBter Wahrscheinlichkeit

handelt es sich um Flozleeres und zum Teii um Kulm.

Die Bohrung Assen nordostlich von Lippborg kam 9
)

zweifellos in Massenkalk und ergab Kohlenstiicke in einer

«) Z. d. D. Geol. Ges., Jahrg. 1906, S. 26.
9
) Qbige Arbeit S. 26.
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Spalte desselben. In dem Profil Lippborg-Assen mussen
also auf reichlich 3 km Lange Flozleeres, Kulm lund Ober-

devon ostlich vom Ausgehenden des prod. Steinkohlen-

gebirges entwickelt sein.

Die . Ostgrenze verlauft weiter nordlich ostlicli Beckum
und Neu-Beckum und ostlich Hoetmar und EverswinkeL
Die ''beideii ietztgenannten Bohrungen sind deshalb besonders

interessant, weil hier sehr bedeutende Deckgebirgsmachtig-
keiten von 1307 und 1352 m zu iiberwinden waren. Trotz-

dem setzte sie der preuBische Fiskus bis 1619 bzw. 1805 m
fort. Bei Hoetmar hatte nacli den von Dr. Baetling be-

arbeiteten Bohrtahellen das oberste erbohrte Floz 25,9, das
tiefste 23,9, bei Everswinkel das oberste 29,2, das tiefste

14,6 °/o gasformige Bestandteile. Da die liegendsten Floze

des westfalischen Steinkohlengebiets nur einen sehr gc-

ringen Gasgehalt aufweisen und seine Abnahme nach dem
Liegenden recht regelma-Big ist, muB die ostiiche Karbon-
grenze noch erheblicher von Everswinkel als von Hoetmar
entfernt sein. Die beiden Funde zeigen aber deutlich die

hier vorliegende nordwestliehe Hauptrichtung, der Karbon-
Ostgrenze.

Nordlich von Everswinkel fehlt es an Aufschliissen:

bis zum Teutoburger Wald. Kurz vor Eintritt der Mutungs-
sperre auf Steinkohle ging Generaidirektor Raky von der

International-en Bohrg^esellschaft in Erkeienz bereitwiilig

auf Dr. G. Mullers und meinen Vorsehlag ein, •zur

Klarung der Lageruhgsverhaltnisse des Steinkohlengebirges

in der Nahe des Teutoburger Waldes im Becken von
Miinster einige Tiefbohrungen zu stoflen, von denen
wir die eine bei Holzhausen, sudostlich von Lengerich,

ansetzten. Der zunachst ledigiich wissenschaftlichen

Zwecken dienende AufschluB kam aber bloB bis 82 m Tiefe,

dann wurde die Bohrung infolge eiligerer Arbeiten ein-

gestellt.

Eine zweite, in der Nahe des Bahnhofs Saerbeck
angesetzte, ebenfalls in erster Linie wissenschaftliche

Bohrung stellte man l>ei 1397 m im Emscher ein.

Nordlich vom Teutoburger Wald kommt das Steinkohien-

gebirge bei I b b e n b ii r e n und am H u g g e 1 und Pies-
berg, nordwestlich von Osnabriick, an die Tagesoberflache,

und zwar stellendie Bohrungen Powe und Holte ostlich von
Osnabriick 10

) die ostlichen Aufschliisse im produktiven Kar-

10
) O. Tietze, Das Steinkohlengebirge von Ibbcnbiiren. Jahr-

buch der PreuB. Geol. Landesanstalt 1908. Teil IT, S. 301.
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bon dar. Mit groBter Wakrscheinlichkeit ist anzunehmen, daB
die Ostgrenze des Karbons ungefahr von Everswinkel nach
einem Punkt weit ostrich von Osnabriick verlauft, naturlich

mit groBeren Ausbuchtungen nach Osten und Western

Die Lange des westfalischen Steinkohlenbeckens betragt

also in der nordostlichen Streichlinie durcb Mulheinu iiber

90 km. Im ganzen ist liier ein allerdings auBerordentlich

gegliedertes, sich sowohl nach Siidwesten a Is

nach Nordosten heraushebendes Beckon vorhanden,

welches, urn bei derselben Streichlinie zu bleiben, von
Miilheim an sich schnell bis zur Gasflammkohlenpartie
einsenkt und in der Gegend von Liinen die hier l>ekannten

hochsten Horizonte der Gasflammkohlenpartie aufweist. Von
da an findet dami wieder das Heransheben in nordostlicher

Eichtung statt.

Die Nordgrenze. Das Verhalten der Steinkohlen-

gebirgsoberflache in nordlicher Eichtung ist nur verstand-

lich, wenn man die Storungen beriicksichtigt. Von den

beiden in Westfalen bekannten Hauptstorungsfbrmen der

Querverwerfungen und der tJberschiebungen interessieren

tms hier lediglich die ersteren, da der EinfluB der Uber-

schiebungen nach Norden immer geringer wird. Im Siiclen

des rechtsrheinischen Gebiets kennen wir eine groBe Anzahl
von nordwestlich streichenden Querverwerfungen, die zwar
fur

4
die Verbreitung der einzelnen Kohlenstufen groBe

Wichtigkeit haben, im einzelnen auch, wie ich oben zeigte,

die Siidgrenze . des Steinkohlengebirges beeinflussen, aber

nur sehr selten von groBem EinfluB auf das Deckgebirge

und die Verbreitung des Karbons als Ganzes sind. Es

hat den Anschein, als ob nach Norden zu dieser EinfluB

der Verwerfungen groBer wird.

Das bereits erwahnte Einsinken der Karoonoberflache
in nordlicher Eichtung unter der Kreidedecke ist im Siiden

des rechtsrheinischen Gebiets ziemlich regelmaBig; auf

groBen Flachen betragt es auf 1 km nordsudlicher Ent-

fernung 29—30 in. Auf Grand dieser Erfahrang errechnet

man eine Machtigkeit der Kreidedecke bei Miinster von
1400—1450 m. Die dort niedergebrachte norcllichste Bohrung
ergab 1405 m, also trotz der groBen Entfernung von der

siidlichen Kreidegrenze eine recht gute tjbereinstimmung.

Eichtet man sich nach dem westlichen Ausgehenden
der Oberen Kreide bei Ahaus-Stadtlohn, so ergibt sich eine

annaherncl gleiche Entfernung wie vorhin, also ebenfalls
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Ubereinstimmung mit dem erbohrten Ergebnis, wenn man
ein Einsinken von 29—30 m je Kilometer annimmt.

Weitere Bohrungen zeigten aber, daB in der Mitte

des KreidebeckenS von Miinster ganz, erhebliche Abweichun-
gen von dem gesetzmaBigen Einsinken der Karbonoberflache
vorkommen. So wurde bei Ludinghausen zwischen den
Bohrungen Liidinghausen 25 und 24 eine Verwerfung von
120 m Verwurfshohe an der Deckgebirgskante mit west-

lichem Einfalien festgestellt. Es ist nicht ausgeschlossen;

daB es sich hier um> die nordwestliche Fortsetzung der

Unnaer Storung handelt.

Von noch groBerem EinfluB ist eine Storung sudlich

von Miinster, wo die bei Hiltrup gestoBenen Munster-
bohrungen 1132—1231 m Decke ergaben, wan rend die

bereits erwahnte nordlichste Bohrung 1405 m hatte. Hier

ist also ein bedeutender Abbruch des Karbons in ostlicher

Eichtung vorhanden.

Wir kennen den Osten des rechtsrheinischen Gebiets

noch zu wenig, als daB wir diese Verwerfung mit einer

der ostlich von Hamm erschlossenen zu identifizieren ver-

mochten. Zwischen der Storung von Ludinghausen und
der Miinsterstorung liegt also ein nordwestlich verlaufender

Karbonhorst (Horst von Miinster), auf dem auch die fis-

kalische Bohrung Senclen sudlich von Appelhulsen mit 1409 m
Kreidedeck© stent.

Wie sich das Steinkohlengebirge nordlich der Linie

Miinster—Appelhulsen verhalt, wissen wir vorlaufig nicht.

Die nachst nordlicheren Tiefbohraufschlusse setzen erst bei

Metelen und Saerbeck ein und beziehen sich ausschlieBlich

auf die Kreide.

Als Anhalt fur das Vorhandensein bedeutender tektoni-

scher Storungen im Gebiet des nordlichen Teils des Beckens
von Miinster dient das Ausgehencle der Oberen Kreide im
Xordwesten und Norden des Beckens. Es wurde gezeigt,

daB bis zum Parallelkreis von Miinster eine ziemlich gesetz-

inaBige Zunahme der Kreidemachtigkeit sowohl in nord-

licher als in westlicher Bichtung stattfindet. Da die Tief-

lohrungen Metelen und Saerbeck nur wenige Kilometer

vom nordlichen Ausgehenden entfernt sind, hatten sie ia

geringer Tiefe von wenigen hundert Metern die Obere
Kreide durchteufen miissen. Statt dessen erreichte man
in der Bohrung Metelen im Nbrclwesten des Beckens mit

899 m nach den Untersuchungen Dr. G. Mullees — die

Bohrung war vergessen und wurde von mir zufallig wieder
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gefunden — den Guivicri-Planer. Unter Berueksichtigung

der normalen Machtigkeit von Turon und Cenoman wiirde

demnach die Obere Kreide mit rd. 1100 m durchteuft

worden sein. Es ist also bei Metelen ein Abbrucli
von 800—900 m bewies e n.

Ganz ahnlieh liegen die Verhaltnisse bei Saerbeck.
Ancb hier durfte bei normalen Lagerungsverhaltnissen in

Anbetracht der Nahe des Ausgehenden der Oberen Kreide

die Machtigkeit nur einige hundert Meter sein. Tateaeh.-

lich stand man aber bei 1397 m noch im Emscher. Selbst

wenn man die untersten Schichten des Emsehers bereits

erreicht hatte, wiirde die Gesamtstarke der Oberen Kreide

im Mindestfall 1600 m erreichen. Auch hier ist also ein

g e w a 1 1 i g e r Abbrucli vorhanden.

Die beiden Bohrungen beweisen, daB die fruher von
verschiedenen Seiten, z. B. Stille, vermutete groBe Ver-

werfung im Norden des Beckens von Miinster tatsachlich

vorhanden ist. Sie bewirkt, daft von einer Ostwestlinie

nordlich von Munster ab die Obere Kreidedecke und damit

die Oberflache des Steinkohlengebirges energischer nach
Norden geneigt ist, ais dem gesetzmaBigen Einsinken im
Siiden des rechtsrheinischen Steinkohlengebiets entspricht.

Diese Stoning diirfte dem System der die Ibbenbiirener

Platte im Norden und Siiden begrenzenden Randverwerfun-
gen angehoren. 11

) Sie ist junger als die westfalischen

Querverwerfungen und vielleicht gleichaltrig mit der

Ennepe-Tal-Verwerfung. (S. 124.) Tiefbohrungen auf Stein-

kohie im nordlichen Teil des Beckens von Munster sind also

nicht als aussichtsreich zu empfehlen; das schlieBt natiirlich

nicht aus, clafi auf einem von Querverwerfungen begrenzten

Horst eine geringere Machtigkeit der Deckgebirgsschichten

vorkommt, ahnlieh wie sie sudlich von Munster nach-

gewiesen wurde.

Nordlich von dem nach Siiden einfallenden E-andbrucli

hebt sich in dem Meridian von Ibbenburen das Stein-

kohlengebirge sprunghaft durch Aufsattelung und an
Storungen sehr rasch bis an die Tagesoberflache. Von
hier nach Westen findet aber wieder ein Einsinken statt.

Bei Ochtrup war man bei 720 m noch in dem das Stein-

kohlengebirge uberlagernden Zechstein. Nach Norden sind

u
) Tietze, a. a. O. und Haabmann, Die Ibbenbiirener

Bergplatte, ein ,,Bruchsattel". BnANCA-Festschrift 1914. — Sieht

auch Haariann, Krusch, Tietze, Z. d. D. Geol. Ges. 1914,

Monatsberichte. S. 354.)
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die Verlialtnisse nocli ungxinstiger, denn nordlich von Bent-
heim stand eine Tiefbohrung bei 1233 m noch im Bunt-
sandstein.

Diese Ergebnisse zeigen aber trotz des westliehen Ein-

sinkens fur den Bergbau weniger imgtinstige Verlialtnisse

als in dem Gebiet unmittelbar sudlich vom nordlichen

Kandbruch des Kreidebeckens.

Wie sich die Verbreitung des Steinkohlengebirges weiter

nordlich vom Piesberg;, von Ibbenburen nnd Bentheim ge-

staltet ist unbekannt; auch in den Zeiten intensivster

Bohrtatigkeir hatten die Untemehmer eine uniiber-

windliche Abneigung gegen die karbonischen Konglomerate
und Sandsteine des Ibbenbiirener Steinkohlengebirges und
die damit verbundeiien hohen Diamantenverluste. Die
Nordgrenze der V e r b r e i t u n g des Stein-
kohlengebirges ist also noch. unbekannt.

Die Westgrenze. Im Westen reichen die von Slide

n

vordringenden kohlenfundigen Tiefbohraufschlusse bis in die

Gegend nordlich von Bae-sfelcl und Heiden. Im allgemeinen

ergeben sich bis hierher normale Verba ltnisse im Deck- und
Steinkohlenge-birge. Die Tiefbohrungen liegen bereits im
Verbreitungsg'ebiet des Bimtsandsteins unci Zechsteins, und
die noch weiter westlichen riickten bis in den Rheintal-

graben mit seinen auBerordentlich komplizierten tek-

tonischen und Deckgebirgsverhaltnissen vor. Hier stieB

man bereits auf bedeutende Tertiar- und Jurastarken. Die

Deckgebirgsmachtigkeitszunahme war mit dem Eintritt in

den Rheintalgraben eine spruiighafte. Im allgemeinen kann
man wohl hier das Verbreitungsgebiet des Tertiars als ost-

liche RheintalgTabengrenze auffassen.

Die Steinkohlengebirgsverhaltnisse erweisen sich bis

in die Gegend von Heiden insofern als normal, als sich

immer jungere Schichten mit immer gasreicheren Flozen

auf die bekannten alteren auflegten. Freilich wechseln in

nordsiidlicher Riehtung bald gasarmere Fundfloze mit gas-

reicheren ab. Die Urs&che sind entweder die hier allerdings

viel schwacher als im Suden ausgepragte — das Schollen-

gebirge scheint hier die Paltung zu iiberwiegen — Sattel-

und Muldenbildung, bald das Auftreten von Storungen.

Der nordlichste deutsche Steinkohlenfund liegt bereits

jenseits des Westrandes des Kreidebeckens von Minister bei

Oding-. Obgleich die Tiefbohrung im Bogensteinhorizont der

Buntsandsteinscholle von Oding angesetzt wurde, blieb sie in-

folg-e der Steilstellung der Schichten bis 866 m im Buntsand-
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stein, der in der Hauptsache aus abwechselnden Lagen von
roten Letten und roten hellen Sandsteinen und Bogensteinen
bestand. Der Zechstein reichte bis 1262 m und ©rgab eine

Reihe von wenig machtigen Kalisalzlagern mit bis

14,45 °/o Cblorkalium. Bei 1274,04 m fand man Kohle mit

: 36,1 o/o G-as, also ebenfalls Gasflammkohle.
Die Aufschlusse in dem westlich anstoBenden holla n-

discben Gebiet von Winterswijk zeigen eine sehr ver-

wickelfce Tektonik, welcbe bewirkt, daB dicht beieinander

von Verwerfungen getrenntes Tertiar, Untere Kreide, Jura.

Musehelkalk usw. auftreten. Im Steinkohlengebirge zeigen

sich ahnliche gestorte Verhaltnisse.

Jedenfalls gebt aber aus diesen Tiefbohrungen hervor,

daB sich das Steinkohlengebirge anscheinend ununterbrochen
bis hierhin ©rstreckt.

In enger Zusammenarbeijt mit mir wurde auf hollan-

discher Seite noch weiter im Norden auf der Triasscholle bei

Altstatte die Bohrung Buurse angesetzt, die bis zu Be-

ginn des Krieges den oberen Buntsandstein bei 63,2 m er-

reichte und hier salzfundig wurde, sie stand noch bei 861,8 m
im Zechstein. Infolge der Kriegsunruhen stellte man die

Bohrung ein. Die Regierung hat jetzt eine Konzession

auf Salzgewinnung erteilt. Es ist sehr zu bedauern, daB
man das Steinkohlengebirge hier nicht erreichte; es besteht

aber keine Veranlassung, sein Fehlen anzunehmen.
Die westlicheGrenz© des rechtsrheinischen

Steinkohlengebirges ist also nicht bekannt.
Der Gasgehalt der westlichen Aufschliisse bei Winterswijk

und Oding beweist, daB man sich hier noch mitten i m
Steinkoblenbecken befindet. Wir wissen freilich, daB
die jungeren Deckgebirgsschichten in nordwestlicher Kich-

tung auBerordentlich zunehmen und die Aussichten, in bau-

wiirdiger Tiefe Floze zu finden, um: so geringer werden, je

weiter man vordringt. Ob und wo — ahnlich wie weiter

im Suden — eine Gegenwirkung durch nordwestlich strei-

chende Verwerfungen und horstartige Aufpressungen statt-

findet, entzieht sich bisher unserer Kenntnis.

Verbreitung der Deckgebirgsformationen
und die Tektonik im Nord-Sud-Profil

durch Miinster.

Der Unterschied zwischen der friiheren und heutigen

Auffassung der Tektonik im ostlichen Teil des rechts-

rheinischen Gebiets kommt am besten bei einem Vergleich
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des friiher yon Leo Cremer 12
) konstruierten Nord-Siid-

Profils durch Miinster mit dem nacli tneiner Auffassung
heute zutreffenden zum Ausdruck. Auf Grund des da-

maligen Standes unserer Kenntnis muBte Cremer annehmen,
daB unter Miinster erhebliche Machtigkeiten von Unterer
Kreide, Jura und Trias anstehen.

Die Bohrung- siidlich von Miinster ergab aber im Gegen-
satz hierzu die unmittelbare Auflagerung von Oberer Kreide
auf dem Steinkohlengebirge. Die fruhere Auffassung, daB
Buntsandstein und Untere Kreide sich weit nach Siiden in

den Bereich des Kreidebeckens von Miinster hinein-

erstrecken, besteht nicht melir zu recht. Die Aufschliisse

zeigen, daB Zechstein und Buntsandstein ungefalir gleiche

Verbreitung haben; sie sind nach Osten bis wenige Kilo-

meter iiber Heiden hinaus sicher nacligewiesen. Die ost-

lichsten Aufschliisse bei Lembeck, Deuten usw. 13
) zeigen

aber bereits die verkummerte Entwicklung beider Forma-
tionen, so daB der SchluB auf die in der Nahe liegende,

allerdings durch spatere Abrasion veranderte Ostgrenzo
beider Formationen gerechtfertigt ist.

Von der alten Auffassung ausgehend, hielt die Inter-

nationale Bohrgesellschaft die roten Schichten, welche rund
1,8 km siidlich von Klein-Reken unter der Kreide erbohrt

wurden, fur Buntsandstein, eine Ansicht, die ich friiher

deshalb ebenfalls vertrat. Bei einem leider lange nach
Verfiillung des Bohrlochs ausgefiihrten Besuch konnte ich

aber an den Bohrkernresten keine Spur vom Buntsandstein

feststellen; es besteht deshalb die Vermutung, daB man
rotes Karbon antraf, wie wir es in der Gegend siidlich

Borken im Westen des Kreidebeckens von Miinster ge-

wohnt sind. Es ist also mehr als fraglich, ob sich Bunt-

sandstein und Zechstein bis zu dem Punkt 1,8 km siidlich

Klein-Reken erstrecken.

Die westlichsten nachgewiesenen Zechstein- und Trias-

Fundpunkte liegen bei Oding, Buurse, Bentheim und Och-

trup. Wie weit sich hier im ]SI)orden beide Formationen

nach Osten bzw. Siidosten unter dem Rand des Kreide-

beckens von Miinster weiter erstrecken, wissen wir nicht.

Es ist anzunehmen, daB ein breiterer Streifen im Nordosten

und ein schmalerer im Norden des Kreidebeckens noch von
ihnen eingenommen wird. Die von mir dargestellte Zech-

12) Gluckauf 1895.
13

) Siehe Kkusch, Z. d. D. Geol. Ges. 1909, Taf. V.
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stein-Buntsandstein-Grenze (siehe Texttaf'el) beruht natiirlich

meist auf Kombination.

Die jiingeren Triasschichten Muschelkalk tmd
Keuper sind in ihrer Verbreitung noch wesentlich mehr
beschrankt als Buntsandstein und Zechstein. Als Schollen
kennt man sie im Rheintalgraben. Nur an zwei Stellen

kommt der Muschelkalk , weiter im Nbrden an die Tages- -

oberflacbe, namlich bei Winterswijk und bei Alstatte. An
der erstgenannten Lokalitat ist seine Verbreitung durcli

hollandische Bohrungen festgestellt. Wenn er auch hier

in der Hauptsache von Verwerfungen begrenzt wird, so ist

doeh durcb die Arbeiten weiter im Osten im Furstlich Salm-
Salmschen Regalgebiet der Nachweis geliefert, clafi das

Winterswijker Vorkommen unmittelbar an der ostlichen

Muschelkalkgrenze lieg*t.

Ahnliche geologisclie unci stratigraphische Verhaltnisse

sind bei Alstatte an der Haarmiihle. Auch hier bildet der

Wellenkalk das ostlichste Vorkommen.

In der Tiefbohrung Bentheim I betragt die Muschelkalk

-

machtigkeit rund 162 m (von 542—704), bei Ochtrup setzte

man im Buntsanclstein an.

Die Beteiligung cles Muschelkalks am Deckgebirge des

recht-srheinischen Karbons ist also eine sehr beschrankte.

Nach unserer bisherigen Eenntnis tritt die Formation nach
Osten kaum in den Bereich des Kreidebeckens von Munster
liber.

Die Verbreitung des Jura ist ebenfalls nur in groBen
Zugen bekannt. In den Bohrungen nordlich der Lippe

wurde die Formation ostlich vom Rheintalgraben nach

meiner Kenntnis nicht mehr angetroffen. Im Rheintal-

graben findet sie sich zunachst in Resten, die in Spezial-

graben erhalten geblieben sind; am bekannfcesten ist

der bei Bislich mit den Eisenerzen (Minetten). Da es sich

aber hier nur um beschrankte Flachen handelt, kann die

lu^prungliche Juragrenze nicht viel weiter ostlich liegen.

Eine groBere Anzahl von Aufschlussen ist zwischen

Winterswijk, Buurse und Weseke vorhanden. In Winters-

wijk und Buurse wurden sie durch die Bohrungen der

Mederlandisch-Fiskalischen Bohrverwaltung, bei Weseke
durch die Furstlich Salm-Salmsche Generalverwaltung ge-

schaffen.

Den ersten sicheren Nachweis des Auftretens von Jura

l>ei Weseke braehten die Aufnahmearbeiten des Berg-
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assessors Schulze-Buxloh. Nach den Fossilienbestimmungen

von J. Bohm treten hier Polyplocusschichten, also unterer

brainier Jura auf, der sich durcli die Fiihrung von Eisen-

erzen auszeichnet. Spatere von der Regalverwaltung ver-

anlaBte Bohrungen und Schurfnngen ergaben dann den

sicheren ^Nachweis des Auftretens der Posidonienschiefer,

deren Lagerungsverhaltnisse durch Markscheider Leibold

untersucht wurden.

Die Tektonik des Juras von Weseke ist sehr verwickelt.

Das Gebirge, ist zu Schollen zerrissen. Die fruhere Auf-

fassung. daB es sieli urn einen einfachen Sattel handelt,

kann nicht mehr aufreclit erhalten werden; es ist richtiger,

von einem ostlich verlaufenden Sattelliorst zu sprechen, dem
ostlich und nordlich verlaufende Verwerfungen das Geprage
geben. Die Ost-West-Faltung tritt zuruck, das Schollen-

gebirge uberwiegt.

Ganz almliche Lagerungsverhaltnisse zeigen die west-

lick von Weseke, zum groBen Tell auf hollandischem Gebiet

liegende Juraflache von GroB-Biuioh und das Gebiet west-

lich von Oding* bei Winterswijk, wo man in der Tiefbohrung*

Ratum liber 63 m Lias (von 20,8—83,8 m) feststellte. Auch
hier ist das Aneinandergrenzen der verschiedenen Forma -

tionen an Verwerfungen bemerkenswert.

Nach Norden fehlt in der im Tertiar angesetzten Boh-

rung Buurse der Jura, clagegen traf man inn in der Bohrung

BentheimI rund 390 m machtig an. Wenige Kilometer siid-

lich, bei Ochtmp, begannen die Bohrungen im Buntsandstein.

Man ist also berechtigt, anzunehmen, daB die Jura-

grenze viel weniger weit nach Osten ubergreift als

die Zechstein - Buntsandsteingrenze, sie liegt etwas ost-

licher als die Muschelkalkgrenze, Bei Buurse biegt sie

in erheblicherem Bogen nach Holland aus, urn sich dann

wieder nach Osten zu wenden. Im Ntorden des Kreide-

beckens von Miinster durfte der Jura, wenn uberhaupt,

nur ganz wenig in sudlicher Richtung iibel* den Rand
ubergreifen.

Die letzte noch zu beriicksichtigende Deckgebirgs-

formation des Steinkohlengebirges ist die Unterej
Kreicle. Im Suden des reehtsrheinisohen Kohlengebiets

kennen wir sie uberhaupt nicht. Im Nordwesten tritt sie,

von Westen her unter die Schiissel der Oberen Kreide

untergreifend, noch im Rheintalgraben auf. Der ostlichste

10
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Punkt wurde von Bartling14
) in der Bohrung Trier 9

beim Forsthaus Freudenberg, etwa 6 km nordwestlich von
Dorsten, festgestellt und daniit der Beweis geliefert, daB
die Transgression des Kreidemeeres schon in der Unteren
Kreide begann, daB die Ostgrenze derselben aber nicht

weit ostlich der Bolining Trier 9 gelegen haben kanri.

Weiter im Norden wurde die Grenze ziemlich genau
durch die Aufnahnien der Fiirstlich Salm-Saimschen Gene-
ralverwaltung festgestellt; sie verlauft, wie oben angegeben,
iiber Sudlohn, westlich von Ahaus usw. Die friihere

DECHExsclie Auffassung, daB die G-renze von Oberer und
Unterer Ki'eide dui'ch. eine Verwerfung gebildet wird, erwies

sich bei den Aufnahmen als nicht richtig, wenn aueh stellen-

weise erhebliclie Storungen vorkommen.

Die Untere Kreide ist zu Satteln und Mulden gefaltet.

von denen namentlich. eine groBere nordlichere von Bent-

heim—Gronau und eine kleinere sudlichere von Alstatte

—

Stadtlohn deslialb besonders interessieren, weil in ilmen

die fur die Zukunft unseres Vaterlandes vielleiclit wichtigen

Eisenerze des Aptiens infolge der Faltung groBere Horizontal-

verbreitung haben.

In der Tiefbohrung Bentlieim I fand man bis 150 m
Wealden; bei Ochtrup fehlt die Untere Kreide dagegen.

Am Nprd- und Ostrand des &eidebeckens von Miinster

bildet sie dann den bekannten zusammenhangenden Zug.

Wenn auch. die Untere Kreide vom West- und Norci-

rande aus nach dem Innern des Kreidebeckens von Miinster

unter die Obere untergreift, so ergibt sich doch aus

den bisherigen Aufschliissen, daB dies nur in einem
sehr schmalen S t r e i f e n der Fall sein kann.

Die Beteiligung der behandelten Formationen an der

Decke des Steinkohlengebii^ges ergibt fur das Nord-Sud-Profil

durch Miinster — Erganzung zum Profil d. Z. 1909 Taf. VI—

,

daB nach Norden zu zunachst bis JVlunster nur mit Oberer

Kreide zu rechnen ist; es schieben sich dann aller Wahrschein-

lichkeit nach zwischen ihr und dem Karbon zunachst Zeclistein

und Buntsandstein, dann kurz vor dem Teutoburger Walde
evtl. Jura und Untere Kreide ein. Alle Deckgebirgs-

schichten werden durch den oben behandelten Abbruch am
Siidrand des Teutoburger Waldes (siehe Texttafel) abge-

schnitten und in die Tiefe geworfen.

14 ). Siehe Z. d. D. Geol. Ges. 1908, Monatsberichte Xo. 7,
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Der Gasgehalt der Kohle im rechts-
rheinischen Gebiet.

Man kennt seit langem, abgeseken von lokalen Un-
regelmaBigkeiten, zwei gesetzmaBige Veranderungen des

Gasgehalts, namlicli die Abnahme im Vertikalprofil nach
der Tiefe, derart, daB die liegendsten Floze die gasannsten
sind, und die Abnahme in ein und demselben Floz in

westlicher Kichtung. Da die liegendsten, also gasannsten
Floze am Sudrande des rechtsrheinischen G-ebiets zu Tage
anstehen und die gasreicheren Floze erst mit zunehmender
Kreidedecke weiter im Norden gefnnden burden, lag,

solange man nur die im sudlichen Teil des rechtsrheinischen

Gebiets liegenden Aufschliisse kannte, die heute noch nicht

vollig verschwnndene Auffassung des westfalischen Berg-
manns nahe, daB der Gasreichtum im Norden vorzugsweise
mit der groBeren Deckgebirgsmachtigkeit zusammenhangt.

In zahlreichen friiheren Veroffentlichungen, z. B. den
Erlauterungen zur geologischen Spezialkarte und der Ah-
handlung „Der Siidrand des Beckens von Munster" usw.15

),

wurde von mir darauf liingewiesen, daB die gesetzmaBige
.Deckgebirgszunahme an und fur sich mit dem groBeren Gas-

reichtum im Norden nichts ' zu tun hat. Er beruht viel-

mehr auf urspriinglichen Verschiedenheiten bei der Biidung

der Kohlenfloze. Damit soil aber nicht bestritten werden,

daB deckgebirgsfreie Teile des Steinkohlengebirges tat-

sachlich entgasen konnen und daB z. B. die Floze am
sudlichen Ausgehenden des Steinkohlengebirges etwas gas-

armer sind, als sie ursprunglich waren. Trotzdem gibt

es hier in manchen Flozen andererseits hohere Gasgehalte

als weiter im Norden unter einer erheblicheren Decke.

Es ist weiter nach den Pflanzenresten • nicht zu be-

streiten, daB die Kohlen von Ibbenburen und am Piesberg

hohen Horizonten angehoren, hoheren, als wir in der Gas-

flammkohlenpartie weiter im Siiden im Bergbau bisher

kennen gelernt haben. Trotzdem haben die Piesberg-

Floze einen geringen Gasgehalt, wahrend die weiter sudlich

liegenden Gasflammkohlenfloze Westfalens um so mehr Gas
aufweisen, je hoheren Horizonten sie angehoren. Der
hochste bisher durch Bohrungen festgestellte Gasgehalt be-

trug 45,2 o/
0j die Piesberg-Floze fuhren dagegen nur anthra-

zitische Kohle.

15
) A. a. 0.
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Bei der Erklarung dieses "Unterschiedes muB aber be-

rucksichtigt werden, daB beidem Piesberg-Vorkommen nicht

nur die fbhlende Decke, sondern auch zahlreiche Storungen
in Betracht kommen; gerade an Storungen kann, wie die

bergbaulichlen Aufschliisse zeigen, haufig eine erhebliche

Entgasung nachgewiesen werden.

Ich komme auf die Gasgehalte der Kolile nach der

Behandlung des linksrheinischen Gebiets nochmals im
Zusammenliang zuriick.

2. L i n k srheinisches (u. h o 1 1 a n d i s c h e s) G e b i e t.

Kurze g e o 1 o g i s c h e Schilderung. Tm iinks-

nheinischen Gebiet sind die geologischen Verhaltnisse —
wenigstens ini Siiden — wesentlich! anders als im rechts-

rheinischen.

Auch liier kommt das Steinkohlengebirge nur in .geringer

Verbreitung bei Aachen (Wurmrevier) und bei Stolberg

(Inderevier) an die Tagesoberflache. Es lehnt sich hier

an die nordliche Abdachung des Hohen Venn an und
grenzt gegen die alteren Schichten desselben mit den be-

kannten grofien siidlichen Randiiberschiebungen (siehe Text-

tafel) ab, die in westlicher Richtung durch Belgien und
Frankreich fortstreichen. Nach Norden legen sich bald in

bedeutender Machtigkeit die Deckgebirgsformationen auf,

und zwar zunachst Kreide in der Aachener Aus-
bildung mit den recht unangenehmen sandigen, wasser-

fiihrenden Schichten und ebenfalls sehr wasserreiches

Tertiar, dessen Starke nach Norden bzw. Nordwesten zu-

nimmt. Jura findet sich bei uns nach meiner Kenntnis nur in

einzelnen Spezialgraben in der Nahe des Bheins im Norden
des Gebiets.

Hier kommen auBerdem Trias und Perm, und
zwar namentlich Buntsandstein und Zechstein, auf groBeren

Flachen, zerstiickelt von vorzugsweise nordwestlich strei-

chenden Verwerfungen in ganz ahnlicher Weise wie rechts-

rheinisch vor. Der weitere Verlauf der Zechstein-Trias-

Grenze nach Westen und Siidwesten laBt sich mit einiger

Sicherheit schatzen, wenn man die vorhandenen geologischen

Tiefbohraufschlusse kombiniert. Siidwestlich von dem Zech-

stein-Niederrheingebiet finden sich die nachsten Zech-

steinaufschlusse im Norden und Westen des Peelhorstes

(siehe Texttafel). Aller Wahrscheinlichkeit nach verlauft die

Zechstein-Trias-Grenze, wenn man jetzt von den sie zer-

stuckelnden Verwerfungen absieht, in einem nach Siid-
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osten geoffneten Bogen nordiieh vom Krefelder Sattel-

horst. Sudwestlich unci westlich vom Peelgehiet warden
Zechstein unci Trias an zwei Stellen. namlich ostlich von
Heinsberg unci in cler Campine — namentlich im Maas-
Tal — . nachgewiesen. Damit ist der Beweis geliefert dafi

die Zechsteingrenze hier eine weit nach Siiclosten vor-

springende Bucht in dem spater zu schildernden hollan-

dischen Zentralgraben bildet.

Audi im GroBen zeigt sich also bei der Verbreitung

des linksrheinischen Zechsteins unci cler Trias das Zuriick-

treten auf den Horsten und das Vorspringen in den Graben.

Von den jungen Deckschichten spielen hier nament-
lich die Bheinterrassen eine bedeutende Rolle. Ihre

Verbreitung bat WrnSSTOBF auf der Ubersichtskarte der

Tektonik und der nachgewiesenen Verbreitung der Stein-

kohlenformation im Bhein—Maas-Gebiet dargestellt16).

Die Grenzen des K'arbons.

Die Verbreitung des Steinkohlengebirges hiingt aufs

engste mil der Tektonik zusammen. Ieli bin deshalb ge-

zwungen, sckon in diesem Abschnitt mit auf den tektonischen

Bau einzugehen.

Das rechtsrheinische Steinkohlengebiet tritr nordiieh

von Krefeld in — soweit die Bokrungen nach Norden
reichen — ununterbrochener Flache auf die linke Bhein-

seite heriiber. Bestirnmend fair die Verbreitung ist bid-

der norchvestlich streichencle Krefelder S a 1 1 e 1 ho r s t.

Urn inn legt sich das Steinkohlengebirge regelmafiig heram,

so dafi zunachst dem Horst che liegenclsten Schichten auf-

treten. auf die sich claim mit groBerer Entfernung imm-er

jiingere auflegen.

Fur che nordwestlich streichencle Form des Horstes

bestirnmend sind Verwerfungen, von denen einige, auch

die Mitt-e des Horstes beeinflussende, bereits auf der

WuNSTOBFSchen Ubersichtskarte (a. a. 0.) zur Darstellung

gekommen sind.

Aus der Schichtenfolge des produktiven Karbons geht

aber andererseits hervor, daB che urspriingliche Stein-

kohlengebirg-sgrenze urn cien Horst hemm verlauft. Der

Horst ist also im groBen unci ganzen prakarbonisch, wenn

16
) ^Vunstoef. mit Unterstiitzung von W. C. Klein, und

van "NVateeschoot van dee Gracht, herausgegeben von der

Preufi. Geol. Landesanstalt zu Berlin.
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auch seine Form durch spatere Verwerfungen verandert
wurde.

Nordwestlich und westlich vom Krefelder Sattelhorst

erstreckt sich das Steinkohlengebirge in ununterbrochener
Flache nacli Holland hinein. Durch Bohrungen konnte es

hier aber lediglich auf den tektonischen Horsten nach-

gewiesen werden.

Die Haufung der nordwestlichen Querverwerfungen,
durch welche sich der Rheintalgraben auszeichnet, nimmt
westlicli vom Krefelder Sattelhorst wieder aby dafur pragen
sich hier einige besonders bedeutende Graben und Horste

aus. Im Westen wird der Krefelder Sattelhorst von einem
Graben begrenzt, den ich als West - Krefelder be-

zeichnen mochte. Auf inn folgt in westlicher Richtung
der Peel-Erkelenzer Horst, auf dem das Steinkohlengebirge

in bauwiirdiger Tiefe nachgewiesen werden konnte.

Zwei Systeme von Storungen machen sich hier geltend,

namlich die nordwestlich streichenden, den westfalischen

Querverwerfungen entsprechenden, und ungefahr recht-

winklig hierzu nordostlich verlaufende. Der Abbruch des

Peelhorstes nach den beiden Grenzgraben erfplgt schulmaBig

staffelformig. Im sudostlichen Erkelenzer Gebiet ist

der tektonische Bau ein recht komplizierter, so daB wieder

Spezialhorste und -graben gebildet werden, von denen
besonders der Myhlhorst spater bei clem Gasgehalt der

Kohle genannt werden muB.
Im Westen wird der Peelhorst von dem hbllandischen

Zentralgraben begrenzt. Der Abbruch der Horste zu deri

genannten Graben ist durchgehends ein derartig schroffer,

daB die in den letzteren angesetzten Bohi^ungen gewohnlich

schon im Tertiar den Beweis ihrer volligen Aussichtslosig-

keit lieferten.

Uber den Verlauf der ostlichen Steinkohlengebirgsgrenze

geben die zahlreichen Tiefbohrungen auf dem Horst von
Peel-Erkelenz einige Anhaltspunkte. Im tiefsten Niveau

des Steinkohlengebirges treten charakteristische Sandsteine

und Konglomerate auf, die man zusammen mit der Ab-

nahme des Ga'sgehalts der Kohle nach Osten fur eine

freilich revisionsbedurftige Konstruktion der Grenze be-

nutzen kann. Sie diirfte in siidostlicher Richtung von

westlich Venlo iiber Kaldenkirchen, Burgwaldniel bis ost-

lich Titz verlaufen. DaB sie stellenweise, ahnlich wie der

Zechstein, nachtraglich durch nordwestlich streichende Ver-

werfungen beeinfluBt wurde, ist sehr wahrscheinlich. .
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Nach Siiden wird der hollandische Zentralgraben von
der belgischen Campine begrenzt, die sich an das Plateau

von Brabant im Norden anlehnt und im Osten in dem
hollandisch-limburgischen, dem Wurm- unci Inde-Kohlen-
becken ihre Fortsetzung finden. Nach Siidwesten biegt das
Steinkohlengebirge um das Plateau von Brabant herum
und findet auf dessen Sudseite in dem belgisch-nordfranzosi-

schen Steinkohlenbecken seine Fortsetzung. Die Siidgrenze

wird durch die bereits erwahnten groBen Uberschiebungen
kompliziert. Das Steinkohlengebirge ist hier in aufeinander-

geschobene Schollen zerrissen, welche fiir seinen Siidrand

viel bezeichnender sind, als die -kleinen, dem Hauptgebiet

sudlich vorgelagerten Spezialkohlenmulden in den alteren

Schichten.

Auf den bisherigen Karten ist die Indemulde bei

Stolberg-Eschweiler anscheinend ohne Zusammenhang mit

dem Hauptsteinkohlengebiet! Sie wird von der Wurmmulde
durch den Aachener Sattel getrennt; spatere Bohrungen
haben gezeigt, daB sich dieser Sattel bis an die B>oer

erstreckt, und zweifellos geht er noch liber sie hinaus.

Auch die Indemulde konnte bis an die BxDer verfolgt wer-

den. Ihr Aufbau zeigt die bekannten Verhaltnisse des

regelmaBigen Muldenbaus. Der ostliche MuldenschluB ist

noch nicht angetroffen, muB also ostlich der Hoer liegen.

Leider bewirkt die Roertalverwerfung ein derartiges Ab-
sinken des Steinkohlengebirges, daB ©s unmoglich ist, durch

Tiefbohrungen ostlich der B;oer die ostliche Steinkohlen-

gebirgsgrenze weiter zu verfolgen. Sie durfte ungefahr

in der auf der Karte (siehe Texttafel) angegebenen Weise
verlaufen.

Die Darstellung zeigt also, daB sich das Steinkohlen-

gebirge von der • Gegend von Beckum auf der rechten

Rheinseite in ununterbrochener Flache bis nach dem norcl-

franzosischen Kohlenbecken verfolgen laBt. Abgesehen
von dem prakarbonischen und daher steinkohlenfreien

Plateau von Brabant ist mit einer sich in westlicher Bich-

tung erstreckenden ununterbrochenen Platte zu rechnen,

deren nordwestliche Grenze noch unbekannt 1st. Auf den

groBen Zusammenhang komme ich spater nochmals zurtick.

Tektonik. Soweit der EinfluB der Stomngen fiir

die nachgewiesene Verbreitung des Steinkohlengebirges in

Betracht kommt, muBte ich bereits im vorigen Abschnitt

auf die Tektonik eingehen.
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Das Hauptgeprage erhalt also das linksrheinische Gebier

durch die genannten Graben und Horste. Erst in zweiter

Linie kommt die Faltung zu nordostlich streichenden Satteln

und Mulden in Betracht. Die auf der rechten Rheinseite

kurz geschilderten, nordostlich streichenden Hauptsattel

und Mulden verflaclien und verbreitern sich nach Westen.
Wenn sie audi nordlicli vom Erefelder Sattelhorst noeh

deutlich zum Ausdruck kommen, so verblassen sie doeh
mehr unci mehr auf dem Peel- und Erkelenzer Horst, also

nach Siiden zu. In der Campine scheint diese Verftachung
den Hohepunkt zu erreichen, denn nach den Tiefbohrauf-

schliissen ist es kaum moglich, einwandfrei die Sattel unci

Mulden zu konsiruieren. 17
) Diese nordlicli vom Plateau

von Brabant beobachtete Verflachung steht im scharfsren

Gegensat.z zu den . Verhaltnissen siidlich vom Plateau in

den norcU'ranzosischen und sudbelgischen Kohlenbecken und
in ihrer ostlichen Veria;ngierung*bis nordostlich von Aachen.

Die bereits oben envahnten Ubersclnebungen an der

Suclgrenze des Steinkohiengebirges sind die Folge intensiv-

ster Faltung. Die scharf gebogenen, zum Teil zickzack-

formigen Sattel und Mulden sind bis nordlicli von Kohl-

scheid bi^ zum Feldbifi nachgewiesen. Im Stidosten wurden
ostlich vom PeldbtB ebenfalls noch stark irefaltete Floze

aufgeschlossen. Im Nordwesten, an der hollandischen

Grenz<?, folgt aber ostUch vom FeldbiB ein aufschluBloser

Streifen, dessen Faltungsintensitat wir nicht kennen. l)is

weiter nordlicli die Aufschliisse von Nordstern usw. eine

sehr flache Faltung ergeben.

Der Gegensatz zwischen dem siidwestlichen Gebiet

intensivster Faltung unci dem nordostlichen mit flacher

Lagerung ist ein ganz aul'l'allender. Die Ursache dieses

Gegensatzes laBt sich. wenn man nur die deutsehen Auf-

schliisse berucksichtigtj nicht erkennen. ' Klarer liegen

dagegen die Verhaltnissc. wenn man den nordlichen und
siidlichen Bogen urn das Plateau von Brabant im ganzen
vergleicht. Die Kohlenbecken mit intensiver Faltung sind

auf den Siiden des Plateaus beschrankt im Norden ist

nur schwache Faltung vorhanden; die beiden Kohlenbogen
verschiedener Faltung kommen infolge der ostbchen Aus-

spitzung des Plateaus von Brabant hier immer naher

17
) Krusch. Die nutzbaren Lagerstatten Belgiens, Hire geo-

logische Position und wirtschaftliche Bedeutung. Essen 1916.

S. 41 und 42.
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zusammen, bis sie nordlich von Kohlscheid unci siidlich

von Herzogenrath in einer bisher noch nicht bekannten Ebene
^usammentreffen. D a s p r akarbonis che Massiv
d e s Plateaus von Brabant hat die nordlich
von ihm liegenden Kohlengebiete v o r dor
(lurch einen von S ii d en k o m menden S c h u b
bewirkten sp atka r bo n i s c h - rotliegenden
F a 1 1 u n g beschiitzt.

Siidlich von Herzogenrath werden wir unter verhaltnis-

maBig geringer Steinkohlendecke das sich nach Oaten ein-

senkende Massrv von Brabant finden. Seine 6s t lie he,
•h i e r vomSteinkohlengebirge bedeckteSpitze
ist die Ursa che der auffallenden Faltungs-
unterschiede zvischen Norden u n d S ii d e n.

Die xegelmaBige Muldung der Indemulde ist ein Beweis,

daB im Meridian von Stolberg-Eschweiler das Plateau von
Brabant bei der Faltung keinen EinfluB mehr ausgetibt hat.

Gasgehalte d e s linksrheinischen G e b i e t s.

Im ganzen bestehen im linksrheinischen Gebiet unregel-

maBigere Verhaltnisse als im rechtsrheinischeh. Die Zer-

stuckelung durch die Verwerfungen und eine dadurch be-

wirkte starke nachtragliche Entgasung machen es vielfach

unmoglich. einwandfrei die Floze dicht benachbarter

Gebiete miteinander zu parallelisieren, Es bestehen zum
Teil relativ gut gestutzte Vermutungen, claB Floze mit sehr

verschiedenem Gasgehalt identisch sind.

Die Parallelisierunf wird noch erschwert durch erheb-

liche, zum Teil gesetzmaBige Veranderungen der Flozprofile

in westlicher Eichtung. Die sehr sorgfaltigen Arbeiten der

hollandischen Geologen, Jongmans usw., machen es sehr

wahrscheinlich, daB auf der rechten Eheinseite recht wich-

tige Floze ganz allmahlich nach Westen verkiimmern,

derart, daB sie auf der linken Eheinseite nur ein schmales

Flozchen oder gar nur einen Stigmarienhorizont bilden.

Welchen bedeutenden lokalen EinfluB Verwerfungen
und eine mit ihnen zusammenhangende geringere Decke auf

die Floze haben konnen, zeigt das Beispiel des Horstes von
Myhl und Wassenberg bei Erkelenz.

Die tektonischen Untersuchungen von Wunstorf
ergaben zweifelLos einen Horst. 18

) Die Analysen der Kohle

18
) Krusch mid "Wunstorf, Die Ergebnisse der Tiefbohrimgen

ostlich der Eoeiv Gluckauf 1907, Taf. 1.
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zeigten einen niedrigen Gasgehalt unter 10 °/o. Infolge-

dessen sehlossen Wunstokf und ieh nach dem damaligen
Stande unserer Kenntnis mit Recht auf einen tieferen

Steinkohlenhorizont in einem G-ebiet von jungerer Kohle.

Spater ergaben die Untersuchungen von Jongmans, Gotham,
Wunstokf und Fmegel, daB die Kohle auf dem Horst

von Myhi keinem tiefen, sendern dem Horizont von
Sonnenschein angehort, obgleich sie noch nicht ein-

mal 10 o/o Gas hat. 19
)

Wo. derartige jimgere Kohlenhorizonte auf Horsten

vorkommen, muB man zu inner Erklarun^f auf nachtrag-

liche Sohaukelbewegungen im Gebiet des Schollengebirges

zuruckgreifen. Derartige lokale auffallende Veranderungen
sind auf der linken Eheinseite sehr zahlreich.

Trotz aller Schwierigkeiten lassen sich namentlich in

den weniger von Verwerfungen zerstuckelten westlicheren

Gebieten zwei GesetzmaBigkeiten erkennen, namlich, ganz
ahnlich wie im rechtsrheinischen Bezirk, die Abnahme des

Gasgehalts nach dem Liegenden des Steinkohlengebirges,

ohne Riicksicht auf die Deekgebirgsverhaltnisse, und die

Abnahme in ein und demselben Floz nach Osten, also in

entgegengesetzter Richtung als im rechtsrheinischen Gebiet.

In der Belgien betreffenden Abhandlung habe ich bereits

auf diese Pendantstellung der beiden rheinischen Gebiet© hin-

gewiesen und daraus den SchluB gezogen, daB der Rhein-

talgraben die Ursache der Gasgehaltsabnahme im rechts-

rheinischen Gebiet in westlicher Richtung und im links-

rheinischen in ostlicher Richtung ^ist, Seine zahlreichen

Verwerfungen haben entgasend gewirkt. Trotz des zum
Teil

r
recht erheblichen Deckgebirges ist der Gasgehalt in

ganz ahnlicher Weise in dem Rheintalgraben herunter-

gezogen worden, wie beispielsweise das Grundwassei' durch

einen Kanaleinschnitt.

Die Hauptursache nach.traglich.er Gas-
gehalt s v e r a n d e r u n g e n sind also Storungen
und mit ihnen z u s a m m e n h a n g e n d e t e k t o n i -

sclie Bewegungen. Die groBere oder geringere Deck-

gebirgsmachtigkeit kommt erst in zweiter Hinsicht in

Betracht.

SchluB. ' Die Untersuchungen uber die Verbreitung

der nordwestdeutschen Kohlengebiete ergeben also die

ununterbrochene Fortsetzung eines groBen, vielfach ge-

19
) W. J. Jongmaxs. Palaobot.-stratigr. Stud. usw. Geol.

Lafidesanst. Archiv fur Lagerst. Heft 18, S. 70.
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gliederten Steinkohlenbeckeris von Beckum in Westfalen
in westlicher Kichtung bis iiber den Rhein und nach Siiden

bis nach Holland, Belgien, Nordfrankreich. Die siidliche bzw.
ostliche Grenze dieses Beckens erstreckt sieh, nur teilweise

aufgeschlossen, von weit ostlich Osnabriick iiber Beckum,
Werl, Herdecke usw., das Karbon umrandet dann den Kre-

felder Sattelhorst. S3ine Ostgrenze veriauft hier iiber Venlo

auf Diiren zu, um nordlich von dem genannten Ort die West-
richtung auf die nord- und sudbelgischen Kohlenbecken
zu einzuschlagen. Bis wohin das iSteinkohlengebirge im
Norden und Osten von Osnabriick und im Nordwesten in Hol-

land reicht, wissen wir nicht; jedenfalls ist mit einer be-

deutenden Erstreckung — alierdings unter immer machtiger

werdender Decke — zu rechnen.

Sodann spricht Herr GAGEL

Uber einen neuen Fundpunkt anstelienden Untereocans
(Basaltaschentuffe) im sudlichen Oldenburg.

Zu den charakberischsten Gesteinen des nordwest-

deutschen und danischen Untereocans vom Alter des London-
tons gehoren die Schichten verharteter Basaltaschen, die

zuerst aus den danischen ,,Moler" beschrieben, dann aber

auch in rascher Eolge vor etwa zehn bis zwolf Jahren aus

den versehiedensten Stellen Schleswig-Holsteins, Nord-

hannovers und Vorpommerns teils anstehend, teils als Ge-

schiebe bekannt wurden. Das Alter dieser Basaltaschen-

schichten wurde einwandfrei festgelegt durch den Fund
untereocaner Leitfossilien {Xanthopsis Leachi und Latnna
elegans), in den Tonbanken zwischen den Aschenschichten

in Hemmoor und Basbek-Osten, durcli den Fond von Fasas
trilineatas in den Tonen mit Aschenschichten bei SchwarzeiiT

beck, sowie auch stratigraphisch in der Bohrung Breetze

bei Luneburg, wo diese Basaltaschen in einer ungestorten

Schichtenfolge tief unter fossilfiihrendem Mitteloligocan und
.60 m iiber fossilfuhrender weifier Schreibkreide angetroffen

wurden. 1
)

Diese vulkanischen Aschenschichten im Untereocan

sind nun von einer hochst auffalligen und unverkennbaren

x
) C. Gagel, Die untereocanen Tuffschichten und die

paleocane Transgression. Jahrb. d. Geol. Landesaiistalt f. 1907,

XXVUL S. 150 ff., wo auch die iibrig-e diesbeziigliclie Literatur

ano-efuhrt ist.
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Besehaffenheit ; sie sind 5—120 mm stark, in frischem

Zustand von einer ganz unverkennbaren und charakteristi-

schen hellblauvioletten Farbe, zeigen stets von unten nach
oben einen sehr auffallenden Wechsel in der KorngTdBe,
dergestalt, daB sie unten stets mit groben sandartigen Aschen
beginnen nnd dann schnell nach oben staubfein werdem
ja zum Teil oben unmerklich in die uberlagernden Tone
ubergehen. Ein erheblicher Teil dieser Basaltaschen isr

durch kohlensauren Kalk (Calcit) 2
) zu einem ganz ungewohn-

lich festen. zahen Gestein (Zementstein) verkittet, an dem man
die besten Hammer zerschlagen kann. und sie weisen dann
meist eine tiefschwarze Farbe (selten nocli mit Anfliigen

der ursprimglich so auffallenden violetten Farbe!) auf. Sehr

haufig tritt zusammen mit diesen Basaltaschen (die mikro-

skopisch durch die Funning von Splittern vulkanisehen

Glases, zerbrochener Plaglioclase und Augite usw. gekenn-
zeichnet sind!) ein sehr charakteristischer Faserkalk auf.

der aus 0,5—2 cm starken Banken von senkrecht stelienden

Calcitfasern gebildet wird (Schwa rzenbeek, Fehmarn, Brei-

holz in Holstein, 3
) Bogle Klint auf Fiinen usw.).

In seiner Arbeit ..Tiber das Vorkommen eines gemengten
Diluviums unci anstehenden Tertiarg-ebirges in den Dammef
Bergen im Siiden Oldenburga" (Abliandlungen des natur-

wussenschaftlichen Vereins zu Bremen, VII. 1882, S. 33

L

bis 332) beschreibt K. Martin aus der Ziegeleigrube von

Steinfeld. nordlich von Damme, ,,braune, graue, graublaue

und schwarzblaue Tone, die mit festen Ton- und
Mer gel ban ken sowie mit F a s e r k a 1 k abwechseln

;

erstere enthalten einzelne kalkig* tonige und mergelige

Nieren. deren GroBe bis zu 16 cm betragi;: samtliche

Schichten fallen unter 30—40° nach Xordwesten ein. Nach Aus :

sage der Arbeiter befindet sich in einer Tiefe von 6—7 m
ein f estes Gestein. welches fruher verhindert hat. defer

in den Boden einzudringen. Es waren von demselben nocli

mehrere betrachtliche Stiicke vorhanden, welche 1 FuB und
mehr im Durchmesser hielten; alle reprasentieren ein festes.

mit Sauren lebhaft brausendes Mergelgestein, w e 1 c h e %

2
) G. Gagel, Tiber das Alter und die Lagerungsverhaltnisse

des Schwarzenbecker Tertiars. Jahrb. d. Geol. Landesanstalt

f. 1906. XXVII, S. 399 ff.

3
) C. Gagel. Xeuere Fortschritte in der geologischen Ei-

forschung Schleswig-Holsteins. Schriften des naturwissensehaft-

lichen Vereins von Schleswig-Holstein, Bd. XV, Heft 2. S. 247;
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sick n u r in i t M ii h e mi-t d e m H a m m e r be -

ar beiten lie B." Diese Angaben von K. Martix, welche
von Schutte in der Heimatkunde von Oldenburg- angefuhrt

und bestatigt sind, erweekten in mir den lebhaften Ver-

daeht, daB es sich dort bei diesem „mitteloligiocanen Sep-

tarienton" wohl audi um typisches Untereoean mit Basalt-

aschentuffen handeln wurde, und diesen Verdacht fand ich

bei einer Exkursion unter der liebenswurdigen Ftihrung von
Herrn Rektor Schutte audi glanzend bestatigt. In der

Tat zeigte der (stark verfallene) AufschuiB unter 3—5 m
Geschiebedecksand eine ziemiich steil aufgerichtete

ScMchtenfolge untereocaner, fast kalkfreier, grauer, braun-

grauer und blaugrauer Tone, in die mindestens acht Banke
der so unverkennbaren Basaltaschenschiehten eingelagert

sind. Die dickste dieser Banke ist etwa 12 cm stark. Diese

Basaltaschen sind zum Teil sehr rein, mit der charakteristi-

sclien blauvioletten Farbe, zum Teil auch stark mit Ton
verunreinigt. Teilweise sind sie nocli ziemiich wenig. ver-

festigt, zum Teil sind sie aber (lurch Calcit zu dem so er-

staunlieh harten, zahen Zementstein verkittet, und zwar
bier nicht gleiclimaBig bankformig, sondern in unregel-

maBigen Meren und groBeren Stucken. Zusammen mit

diesen Basaltaschen und zum Teil zwischen ihnen (bzw.

mit ihnen verzahntj liegen einige Banke oder vielmehr

Schichtpakete von ganz diinnen Faserkalkbankchen von je

3—10 mm Durchmesser, die zum Teil anostomosieren und
durch diinne. unregelmaBige Tonfasern voneinander ge-

trennt sind, im ganzen aber em etwa 15—20 cm starkes,

testes Schichtpaket bilden. Die stark gestorte Schichten-

folge zeigte. eine frappante Ahnlichkeit mit den fruheren

schonen Aufschliissen von Hemmoor und Basbeck-Osten.

Der AufscliluB ist jetzt leider stark verfallen, da im Kriege

nicht gearbeitet wurde; infolgedessen habe icli auch die

von Martin beschriebenen schwarzblauen Tone und die

,,Septarien", ebenso wie die Schwefelkieskonkretionen nicht

beobachfcen konnen, auf Grand deren K. Martin nach dem
Stand der damaligen Kenntnisse das ganze Vorkommen
fur Septarienton erklarte. Ich kann nur versichern, daB

die Tone mit den Tonen, die 1905 In der Ziegeleigrabe von

Schwarzenbeck zu sehen waren und dort die fossilfiihrenden

Toneisensteinkonkretionen, Phosphorite, Aschentuffe und
Faserkalke enthielten, die groBte Ahnlichkeit haben, wenn
auch hier in Steinfeld die Toneisensteine, „Septarien" und
Phosphorite jetzt nicht zu beobachten waren. Die vulkani-
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schen Aschen sind hier aber offenbar nicht so ungestort

und rein abgelagert wie in den nordhannoverschen und
holsteinischen Aufschlussen ; neben ganz typischen und
reinen Stucken von Asclientuff und Zenientstein finden

sich auch sehr rait Ton verunreinigte, umgelagerte Partien,

in denen vor allem auch die spnst so regelmaBige Saigerung
und

.
Abstufung der KorngroBe von unten nach oben nicht

zu erkennen ist.

Da das ganze Vorkommen der tuffuhrenden Schichten

in einer ganz unverkennbaren Endmorane von schonster,

hochst charakteristischer Ausbildung4
) in 65—70 m Meeres-

hohe, also 25—30 m liber dem allgemeinen Niveau der

Umgebung der Dammer Berge steckt, so ist anzunenrnon,,

daB der Untereocankomplex nicbt nur steil aufgerichtet,

sondern hocbstwahrscheinlich iiberhaupt nicht eigentlich

anstehend, sondern nur eine verschleppte, wurzellose Scholle

groBen Umfangs ist, wie es ja auch die iibrigen in den
nordhannoverschen und holsteinischen Aufschliissen zu

beobachtenden Untereocanvorkommen sind.
•

Eine Bohrung in Osterdamme ergab bis zu 145 m Tiefe

Gescliiebemergel und verschiedene Tertiarablagerungen

(Braunkohlenschichten, miocane Eossilien, Tone, Grun-
sande), die sehr stark mit nordischem Material durchsetzt

und verknetet waren, und erst in 145,7 m Tiefe (rd.

— 80 m NN) wurde die Oberkante des Senons — mergelige

Griinsande — gefunden.5
) Wenn das nordische Material

im Tertiar nicht durch Nachfall oder technische Unvoll-

kommenheit des Bohrverfahrens so tief heruntergekommen
ist, wiirde das ein neuer Beweis fur die auBerordentlich

tief gehenden diluvialen Storungen und die Machtigkeit

des diluvialen und verschleppten tertiaren Materials in

den groBen Endmoranen sein. Aber auch wenn das Tertiar

in der Bohrung Osterdamme anstehend und nicht ver-

schleppt und gestort ist, miiBte das Alttertiar dort in

etwa 120—147 m Tiefe, also bei rd. — 60 m NN liegen,

rd. 120 m tiefer als im AufschluB bei Steinfeld, und in

der Bohrung Vechta findet sich die Oberkante der Kreide

in 300 m Tiefe (rd. — 260 m KR), die charakteristischen

Banke des Untereocans in etwa 237 m Tiefe, also rd. 300 m

4
) C. Gagel, iiber altdiluviale Endmoranen in Ostfriesland

und Oldenburg. Mit Karte. Jahrb. d. Geol. Landesanstalt f. 1918.

5
) H. Schutte, Geologie der Heimat in der „Heimatkunde des

Herzogtums Oldenburg", S. 23.
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tiefer als bei Steinfeld. 6
) Dieselben Tone mit denselben

kartell, auffallenden Banken sollen nach K. Martin auch
weiter im Nordosten bei Wassenberg bei Ehrendorf vor-

handen sein; ich habe sie dort leider nicht untersuchen
konnen.

Was diesem Vorkommen aber nocli eine ganz beson-

dere Bedeutung verleiht, ist der Umstand, daB es iiber
einen Grad sudiicher und westlicher als die auBersten,

bis jetzt bekannten tuffiihrenden Unbereocantone liegt und
schon bis ziemlich dicht an die Kette cies Wiehengebirges
heranreicht. DaB es sich wirklich um Untereocan handelt,

ist m. E. durch das Zusammen;vorkommen der Aschen-
schichten und der ganz unverkennbaren Faserkalke, die

beide in Norddeutschland bisher nur in dieser Schicht

gefunden sind, auch ohne FOssilien erwiesen.

Sehr erfreulich ware es, wenn bei wiederaufgenom-
menem Betrieb und Vertiefung des Aufschlusses, der jetzt

zum erheblichen Teil unter Wasser stent, festgestellt werden
konnte, ob die von Martin erwahnten Septarien, die ich

jetzt nicht habe finden konnen, mit den phosphoritischen

Toneisensteinen, den „lederbraunen Phosphoriten" der
sonstigen Untereocanaufschiusse ubereinstimmen, was ich

nach meinen sonstigen Erfahrungen mit einem erheblichen

Teil der uckermarkisehen, mecklenburgischen und vor-

pommerschen „Septarientorje" fur sehr wahrscheinlich halten

mochte. Sollte das wirklich der Pali sein, so wiirde das den
m. E. auch so schon schlussigen Beweis von dem Alter

dieser Tone und Aschenschichten noch vervollstandigen.

Ganz zu fehlen scheint leider in diesen und den sonsti-

gen von Martin und Weingartner aus diesem Gebiet

als „Septarienton" angefuhrten Aufschlussen das vieileicht

am meisten charakteristische Gesbein des nordwestdeutschen

und danischen Untereocans, die hochroten, schmierigen

Tone, die meiner Erfahrung nach immer e tw a s ii b e r

den basaltaschefuhrenden blauen und grauen Schichten zu

liegen pflegen (Hemmoor, Breiholz usw.) bzw. die letzten

diinnen Tuffbankchen enthalten (Rogle Klint). DaB diese

hochroten, so sehr schmierigen, colloidalen Tone ihrem
Ursprung nach auf lateritische Zersetzungsprodukte eines

tropischen Klimas (Palmenholzreste im Untereocan !1) bin-

deuten, darauf habe ich bereits mehrfach mit ziemlicher

6
) Reginald Weingaktner, Beitrage zur G-eologie des-

Herzogtums Oldenburg. Diese Zeitschrift. 1918, S. 37.



— 152 -

Deutlichkeit hingewiesen. Nachdem ich inzwiscben Gelegen-

heit gehabt habe, die bocbroten Laterittone des terrestri-

schen Eocans von Helmstedt kennen zu lernen, auf die

Haeboet vior einiger Zeit die Aufmerksamkeit gelenkt bat, 7

)

ist es mir keinen Augenblick mehr zweifelbaft, daB dieses

tatsacblicb identiscne Bildungen — durch Laterit gefarbte

colloidale Tbne — sind, die pa. gleicber Weise in dem
terrestriscben Eocan der Helmstedter Mulde wie in dem
marinen nordwestdeutscben und daniscben Untereocan
vorkommen. — Die Ubereinstimmung gent bis ins kleinste,

besonders bei den reinen, kalkfreien, nicbt mit Foramini-

feren oder sonstigen marinen Resten durchsetzten Tonen,

die ja im baltiscn-nordwestdeutschen Untereocan sehr

vorwalten.

Auch fiir ein anderes, sebr cbarakteristiscbes Gestein

des baltiscben Untereocans, die eigentiimlicb violetten Tone,

lassen sicb bei Helmstedt wenigstens in kleinen Soblieren

und Einlagerungen Analogien finden, die sebr auffallig

sind und ebenso unverkennbar wie die quarzitiscben

Knollensteine, die, gleicherweise wie im Helmstedter Eocan,

•audi bei Finkenwalde bei Stettin und bier in Verbindung
mit Resten des marinen Eocans vorkommen. 8

)

Ob die anderen von Maetin und Schutte erwahnten
tertiaren Tone in den Dammer Bergen ebenfalls zum Unter-

eocan gehoren, kann icb aus Mangel an personlicber An-
schauung zum Teil nicbt entscheiden (Wassenberger Ziegelei

bei Ebrendorf. Wablde bei Grapenbausen), zum Teil ist es

sicher nicbt der Fall (fbraminiferenfuhrender Ton mit

unbestimmbaren Concbylienresten in der Handorfer Ziegelei

sudlich der Dersaburg, Miocan); ja, die a's Tertiar erwabnten

Tone bei der Ziegelei Neuwalde sind iiberbaupt nicht ein-

mal Tertiar, sondern typiscbe glaciale Feinsandtone und
Bandertone, ebenso vie die Tone in der Lehmgrube im
Walde bei Bexadde.

Aucb diese Vorkommen jiingerer Tone sind aber eben-

falls kuppenformig aufgepreBte und zum Teil jedenfalls

wurzellose, verschleppte Scbollen innerbalb der End-

7
) Vgl. . Blatt Siipplingen der geologischen Karte von Preuflen,

Lieferung 185 und Haeboet, Beitrage zur Geologie der Umgegend
von Konigslutter. Jahrb. d. Geol. Landesanst. f. 1913, I, S. 233.

8
) C. Gagel. ISTeue Beobachtungen in den Kreidegruben von

Finkenwalde bei Stettin fiber Untereocan, Palaocan und Inter-

glacial. Diese Zeitschrift 1914. S. 505.
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xnoranenbildungen der Dammev Berge, ebenso wie die von
Weingaetnee (a. a. 0.) erwahnten Septarien- und sonstlgen

Tertiartone bei Vechta und Lohne, die auch alle sehr hoch
liber dem diirch die Bonrungen von Vechta und Golden-

stedt nachgewiesenen anstehenden Tertiar liegen.

An der Diskussion beteiligen sich die Herren Pompeckj,
Mestweedt und der Vortragende.

Hierauf wird nach Verlesung des Protokolls die Sitzung

geschlossen.

v. w. o.

Pompeckj. Belowsky. Oppenheim.

Protokoli der Sitzung vom 4. Dezember 1918.

Vorsitzender: Herr Keilhack.

Herr Schneider verliest das Kesultat der Vorstands-

wahlen.

Es wurden abgegeben 156 giiltige und 2 ungfiltige

Stimmzettel.

Gewahlt wurden als Vorstandsmitglieder

:

AIs Vorsitzender:

Herr Keilhack mit 153 Stimmen.

A is stellvertr. Vorsitzender
.

Die Herren: Pompeckj „ 151 „

Belowsky „ 154 „

Als Schriftfuhrer:

Die Herren: Baetling „ 156 •„

P. Gr. Krau.se „ 155 „

Oppenheim „ 151
'

Graf Matuschka „ 152

Als Schatzmeister

:

Herr Picaed „ 155 „

Als Archivar

:

Herr Schneider „ 156 „

u
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Als Mitglieder des Beirats: - .

Die Herren: Steinmann mit 155, Joh. Walter mit

155, Gueich mit 155, Rich. BECK-Freiberg mit 154,

Milch mit 152, C. Schmidt - Basel mit 152 Stimmen.

Die Gesellschaft beklagt den Verlust ihrer langjahrigen

Mitglieder, der Herren:

Prof, von dem Bokne - Breslau,

Prof. Dr. Hoenstein - Kassel.

Die Gesellschaft erhebt sicli zu Ehren der Verstorbenen.

Der Vorstand nimrnt fiir den Sommer 1919, falls die

Verhaltnisse es gestatten sollten, eine allgemeine Versamm-
lung in Aussicht. Herr Eedmannsdoefee soli befragt

werden, ob es nacli Lage der Verhaltnisse moglich sein

wird, die schon fiir 1914 in Hannover geplante Versamm-
lung dort stattfinden zu lassen.

Als erster Vortragender des Abends spricht Herr BEY-
SCHLAG „tiber die Tiefenbewegung des Wassers".

An der Erorterung beteiligen sich die Herren Boen-
HAEDT, ZlMMEEMANN I, WOLFF, KoHNE, SCHNEIDEE Und
der Vortragende.

Herr FRITZ BEHREND spricht

tlber die Entstehung der Inselberge und Steilstufen,

besonders in Afrika. und die Erhaltung ihrer Formen.

A. Inselberge.
Aus vielen, weit~ von einander entlegenen Teilen der

Erde sind uns durch die verschiedensten Forscher jene

eigentumlichen Bergformen bekannt geworden, die wir

als Inselberge zu bezeichnen gewohnt Sind. Zuweilen treten

sie nur vereinzelt in den sie umgebenden Fastebenen auf,

haufig -aber setzen sie zu vielen Hunderten und Tausenden

nebeneinander mit oft abenteuerlichen Formen die nament-

lich aus Afrika oft beschriebenen Inselberglandschaften

zusammen.
Die Gebiete, aus denen sie bisher erwahnt werden,

gehoren groBenteils clen Tropen und Subtr'open an, und
nur diese sollen hier naher besprochen werden. Hier be-

sitzen diese im allgemeihen heute ein mehr oder weniger

stark ausgepragtes subarides, zum Teil sogar arides Klima;
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ein Zeichen, daB dieses Kiima, wenn nicht ihrer Entstehung,

so doch zum mindesten der Erhaltung ihrer Formen auBerst

giinstig ist.

Uber die Entstehung der Inselberge in den Tropen
und Subtropen sind die verschiedensten Ansichten geauBert

worden, die aber leider nicht immer auf sorgfaltigen eigenen

Untersuchungen im Felde fuBten, und die zuweilen ein-

ander recht widersprechende Ansichten zutage forderten.

Von den vielen Forschern, die das Inselbergproblem

eingehender behandelt haben, seien hier nur Boenhaedt 1
),

Falconee2
), Hasseet3

), Jaegee4
), E. 0. Meyer5

), Pas-

sarge6
), H. v. Staff7

) genannt, deren Ausfiihrungen iiber

diesen Gegenstand an den angegebenen Orten nachgelesen

Averden mogen.
Wir wollen hier nicht die Ansichten der einzelnen

Autoren ausfiihrlich behandeln, sondern nur erwahnen, daB

es wohl nicht in jedem Fall moglich ist, ausgesprochene

und regional verbreitete Typen zu unterscheiden, wie es

seinerzeit Passarge versucht hat.

Inselberge konnen ihre Entstehung zweifellos den

verschiedensten Umstanden verdanken; und es ist sicher

moglich, daB sbenachbarte Berge desselben Gebiets ver-

schiedener Entstehung sein konnen, ja an einem einzelnen

Berge konnen sogar die verschiedensten Krafte gleichzeitig

oder nacheinander ihr Spiel treiben, so daB vielleicht schlieB-

lich die Spuren der ersten erzeugenden Kraft ganz ver-

wischt werden.

Sehr haufig begleiten die Inselberge in mehr oder

weniger breitem Bande die Steilrander von Hochlandern,

zu denen sie einst gehorten.

Es ist heute im allgemeinen anerkannt, daB sie zum
allergroBten Teil ihren Ursprung den verschiedenen

Formen der Erosion verdanken, neben der auch zuweilen

1) Zur Oberflachengestaltung und Geologie Deutsch-Ostafrikas,

1900.
2
) Geology and Geography of Northern Nigeria, London 1911.

3) Mitt. a. d. D. Schutzgeb. Erg.-H. 13, 1917.

*) ebenda; Erg.-H. 4 und 8, 1911 und 1913.

5
) N. Jahrb. f. Min., Beil.-Bd. 38, 1915, S. 805—881, und

Peteem. Mitt. 1Q12, April.
6
) Naturw. Wochenschr. 1905, und Ztschr. d. Deutsch. Geol.

Ges., 1904, Monatsber. S. 193.

Diese Zeitschrift 1912, Monatsber. S. 212—214 und Archiv

f. Biontologie, 1914, Bd. 3, Heft 3.

U*
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tektonische Ursaclien auf ihre Anlage bestimmend gewintt
haben konnen:

In vielen Fallen kann die so oft zu beobachtende u n -

gleichmaBige Vert culling der erodierenden
Krafte die erste und damit meist bestimmende Anlage
der Kamme und spateren Inseiberge bewirken, so daB
sich ihr Material in nichts von seiner Umgebung unter-

scheidet.

Haufig wird die Erosion zunachst Hartlinge, also z. B.

Gang^e und stark verquarzte Partien aus weicherer Um-
gebung herauspraparieren. Harte Partien im Hangenden,
also z, B. harte Teile erodierter Effusivdecken, konnen das

Liegende schutzen.

Die Beobachtungen E. O. Meyers in Ugogo zeigen.

daB in vielen Fallen die Erosion der Gesteinskliiftung folgt;

ebenso kann sie natiirlich aucli vorhandene Storeingen,

langs denen die Gesteine starker zerkliiftet und gelockert

sind, als erste Angriffsflachen benutzen. Aucb in tektonisch ,

stark beeinfluBten Gebieten stehengebliebene oder empor-
gequetschte Horste konnen als Inseiberge herausmodelliert

werden.
Allen sicli bietenden Angriffsflachen folgt zunachst die

mechanische und chemische Verwitterung. Die dem ariden

Klima eigentumlichen, oft recht groBen Temperaturunter-
j

schiede zwischen Tag und Nacht bewirken eine Lockerung I

des Gesteinsgefiiges langs der Kliifte und ein Abstiirzen I

der auBeren Wande. ein Vorgang, der in groBem MaB-
stabe in der Wandverwitterung, in kleinerem beim Ab-
platzen einzelner Schalen in der Abschuppung (Desquam-
mation) seine Wirkung zeigt; letztere ist es, die bei einem
groBen Teil der Inselberge, namlich besonders den aus

Eruptivgesteinen und alten metamorphosierten Sedimenten

formerhaltend wirkt.

Die Wandverwitterung ist am klarsten an Gesteine

n

mit gut ausgebildeter, senkrechter Kliiftung, z, B. an

den Randern der groBen, mehr oder weniger flachliegen-

den Sedimenttafeln vieler afrikanischer Hochlancler zu

beobachten, in deren naherem Vorland meist eine groBere

Anzahl vorziiglich ausgebildeter Tafelberge mit ebenso

steilen Wanden wie die des geschlossenen Hauptplateaus

auftritt; je weiter von der Hauptplatte entfernt, um so

kleiner wird die Gipfelflache dieser Inselberge, bis schliefi-

lich an der auBeren Inselbergzone spitzkonische Berge und
Hugel auftreten, die von feme nicht mehr ohne weiteres
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ilrren Sedimentcharakter erkennen lassen. Gleiches findet

man oft in der Umgebung der von der Hauptplatte bereits

abgetrennten groBen Tafeiberge.

Sefar schon sind diese Erscheinungen namentlich an
den ausgedehnten Sandsteintafeln der Kundelungu- und
der Lubilasch-Schichten des Kongobeckens und den Tan-
ganyika-Sandsteinen in Deutsch-Ostafrika zu beobachten.

Diese Beispiele lassen sich ailein in Afrika ins Un-
gemessene vermeliren

.

tiberall ist die letzte Ursache der Wandverwitterung
in der meist recht gut ausgebildeten Kliiftung diese

r

Gesteine zu suchen. Da Hartlinge in ihnen im allgemeinen

nicht vorhanden sind, so kann hier lediglich ungleiclimaBige

Verteilung* der Erosion fur die Abschnurung der Insel-

berge in Frage kommen.
Weniger scliroff abgeschnitten a Is die Steilrand^r der

flachliegenden Sedimenttafeln, wenn audi oft nocli recht

steil und nicht weniger scharf ins Auge failend, pflegen

die Steilstufen in Eruptivgesteinen und stark gestorten und
veranderten Sedimenten zu sein. Steilrander treten auch
hier, wenn auch nicht ganz so haufig, wie bei den flach-

liegenden Sedimenten, so doch in groBer Anzahl auf. Da
sie meist aus einem Material bestehen, das der Verwitte-

rung und Erosion stiirkeren und langeren Widerstand ent-

gegensetzt, so sind ihre Rander meist nicht einheitlich

scharf abgesetzt, obwohl sie aus einiger Entfernung oft

einen durchaus geschlossenen Eindruck machen, sondern
sie sind oft bereits in einzelne Ketten, Grate und Gipfel

zersagt, und erst eine ktirzere oder langere Strecke land-

einwarts findet man die geschlossene einheitliche Hoch-
flacbe. wieder.

Die Folge ist, daB auch die sich von ihnen abschnurenden
Inselberge nicht mehr den Charakter der ehemaligen
Hochflache, also ein Tafelbergprofil zu zeigen pflegen,

sondern gezackte, zerrissene, unregelmaBige Pormen von
oft abenteuerlichem Aussehen.

Bedingend fiir alle diese Vorgange der Verwitterung
und Erosion ist in diesen Gebieten nach unseren bisherigen

Kenntnissen ein arides bis subarides Steppenklima mit

langerer,. anhaltender Trockenzeit mit wolkeniosem Himmel,
starker Sonnenbestrahlung bei Tage, wesentlicher Ab-
kiihlung bei Nacht und daraus folgenden Sturmen; und
eine kurzere oder langere Regenzeit mit kraftig und plotz-

lich einsetzenden Gewitterregen.
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Wahrend cler Trockenzeit wirkt meist vorzugsweise die

mechanische Verwitterung durch die taglichen Tempera-
turunterschiede auflockernd, eine Tatigkeit, die noch da-

durcli erhoht wird, daB vielfach die schutzende Pflanzen-

decke durch idie Trockenheit zerstort, oft auch noch durch
kiinstlich erzeugte Steppenbrande vernichtet wird; nament-
lich die ersten starken Gewitterregen beim Beginn der

Regenzeit, die noch nicht die spater schutzende Pflanzen-

decke vorfinden, wirken dann am; starksten erodierend,

in geringem MaBe auch die Stiirme der Trockenzeit; der in

der Regenzeit aufkommende Pflanzenwuchs wirkt dagegen
zunachst an geeigneten Stellen schiitzend gegen weitere

starke Erosion, lockert aber den Boden weiterhin mecha-
nisch und cbemisch auf und bereitet inn auch so fiir die

Erosion der beginnenden nachsten Regenzeit vor.

Wiirden nun die in der Regenzeit niedergehenden

Wassermassen nicht kraftig genug sein, die sich von den
Berghangen loslosenden "Gesteinsmassen fortzuschaffen, so

wiirden sich an deren Randern allmahlich riesige Schutt-

kegel anhaufen, die schlieBlich die Steilwande verhullen

und vor weiterer Zerstorung schiitzen wiirden.

Da aber die starken Wolkenbriiche der Regenzeit eine

auBerordentlich starke transportierende Wirkung haben, so

werden die Verwitterungsprodukte in ausgedehntem MaBe
weithin verfrachtet, unci da die von den Gebirgen nieder-

gehenden Wassermassen sich oft in der Tiefebene kein

dauerndes Bett graben, sondern bei ihrem plotzlichen

Auftreten die Ebene flachenhaft uberschwemmen, so wef-

den die von ihnen mitgerissenen Schuttmassen auch flachen-

haft verteilt, die Wolkenbruche bewirken Flachenspulung,

wie dies Verfasser zuletzt im] Jahre 1917 im Strorrigebiet

des oberen Euphrat in der Gegend von Palu und 1909 in

der Ussangusteppe in Deutsch-Ostafrika beobachten konnte.

Auf diese Weise bleiben die Hange ziemlich schuttfrei

und sind der Zerstdrung weiterhin zuganglich; die sich

an ihren FiiBen ansammelnden Schuttkegel pflegen nicht

mtehr ais die untere Halfte Oder hochstens zwei Drittel der

Hange zu beschutzen und sind iiberdies selbst meist stark

von Regenrinnen durchsetzt, also der Erosion unterworfen.

Der horizontale Charakter der Tlefebenen bleibt durch

die Flachenspulung erhalten, nur wird sie in jedem Jahre

durch die neu hinzukommenden Gesteins- und Sandmassen

etwas erhoht.

\
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Dureh diese allmahliclie Aufsckuttung konnen allmah-

lich iii cler Bildung begriffene Inselberg©
3

die nocli durch

niedrige Kamme unci Grate mit clem geschlossenen Steil-

rande zusaininenkangen, in solcher Hohe von den ver-

fraehteten Yerwitterungsmassen umschiittet werden, daB

ihre Yerbindung- mit der Sreilstirfe vollkommen verdeckt

wird und sie nunmehr als abgesehlossene Inselberge aus

der Ebene aufragen.

E. 0. Meyer besclirieb solche Typen aus Ugogo
und nannre sie „umsch.uttete Berge"\ (Ugogo S. 834.)

Wir selien also nach den bisherigen Ausfuhrungen, daB

die verschiedenen Arten der Verwitteriingi mit der Erosion

des Wassers in den subariden Gebieten Hand in Hand an

der Herausbilclung der Inselberge und der Erhaltung* ilirer

Form, letzten Endes aber auch an ihrer Verniehtimg ar-

beiten: dagegen Scheinr die von Passarge als Haupt-
agens angesehene Deflation und TTinderosion

eines von ihm angenommenen vortertiaren Wustenklimas
nach. unseren bisherigen Erfahrungen, vrenn uberkaupt. so

dock in vielen Gebieten nur eine untergeordnete Rolle zu

spielen. ja in einer ganzen Anzahl von Fallen uberhaupt
nieht in Frage zu kommen.

Da das heutige Klima der Inselberggebiete der Er-

haltung dieser eigenartigen Bergformen giinstig ist. vrie

von alien Forschern zugegeben werden muB. so ist es auch

eigentlich selbstverstandlich
3

daB es ebenso die Heraus-

formung unci Ablosung neuer Inselberge aus den Steii-

stufen an geeigneten Stellen bewirken "vrircl. und je aus-

gesprochener subarid das Klima ist, um so giinstiger

wird - es sein.

TVerden aus irgendeinem Grunde die Steilhange so

abgebbscnt. daB zunaclist eine sparliche. sieh spater aber

ausbreitende Vegetation ansiedeln kann, so wircl dadurch
der ProzeB zeitweilig oder dauernd verzogert oder um-
geformt. wie dies bereits GeillemaeO ausgefiihrt hat.

Seit wie Langen Zeiten in Afrika ein derartiges sub-

arides Klima — vielleicht mit Unterbrechungen und viel-

leicht zeitvreilig nach einer oder der anderen •Eielitung

verandert — kerrsekt, zeigen bekanntlicb. die einst von
Kreideschiehten verhiillten unci jetzt durch Erosion vrieder frei-

-elegten Inselberge des sudlichen Kustenlandes von Deutseh-
1 'srafrika. unci sie sind voraussichtlich nieht die altesten.

B
) Peteem. Mitr.. 1VJ14. Bel. 60, 2. S. 131.
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B. Steilstufen.

In gleicher Weise wie an den Inselbergen, nur in

mancher Bezdehung. in verstarktem MaBe, wirken Ver-

witterung und Erosion an den groBen Steilstufen. Ebenso

wie der Inselberg, so wird auch die Oberflache der durch

Steilstufen begrenzten Hochlaiider langsam, aber standig*

und oline Aufenthalt verkleinert. Die Steilrander riicken

gegen das Innere der Hochflachen vor mit einer Schnellig-

keit, die durch die Widerstandsfahigkeit des angegriffenen

Gesteins gegeniiber den mannigfaltigen Einflussen der Ver-

witterung, der Eix>sion sowie durch die besonderen je-

weiligen klimatischen Bedingungen des betreffenden Ge-

biets bedingt 1st.

Bei diesem Zuruckweichen lassen sie naturhch aus den
verschiedenen oben angedeuteten Grtinden in iirrem Vor-

lande eine Anzahl Mon /grbBeren und kleineren Insel-

bergen zuriick. die schlieBlich nach ganzlicher Auflosung

des einstigen Hochlandes als letzter Best iibrig bleibeh

werden.

I>er grpfite Teil der Inselberge, deren gewattigste wir

als Inselgebirge bezeichnen, wie z. B. Bura, Ndara, Pare,

Usambara, Uluguru usw., Langs der Ostkiiste Afrikas, be-

halt ebenso wie die Steilstufen schroffe und z. T. kahle

Wande. soiange die Gesteinsmasse hoch genug iiber den Ver-

witterimgsschutt emporragt, urn der Yerwitterung und
Erosion geniigende Angriffsflachen zu bietem

Audi bei den Inselgebirgen, bei Uluguru, Usambara,

Pare usw., diesen letzten groBen zusammenhangenden
Rest-en einer alten Hochflache beobachten wir ebenso wie

an den Steilstufen Inselberge in alien Stadien der Ab-

schnurung und oft gewaltig groBartige kahle Steilabsturze.

die g-roBenteils zum mindesten in ihrer heutigen Form
nichts anderes als Ergebnisse der Verwitterung sind.

Wenn wir heute an manchen Steilhangen ausgedehnte

Harnischbildungen beobachten, so ist damit nicht gesagt,

daB diese zutage liegende Stoning unmittelbar zur Bil-

dung des- Steilhanges Veranlassung gegeben haben. wenn
dies audi sehr wohl vorkommt. In vielen Fallen isr

es direkt nachzuweisen, daB die die Steilstufe urspriing-

lich hedingende Stoning bereits oberflachlich der Ver-

witterung anheimgefallen und unter Verwitterungsschutt

begraben ist. Ebenso ist es moglich, daB an einem ur-

sprunglieh nur durch Erosion bedingten Steilhang infolge
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von Wandverwitterung Harnischflaehen einer im friiheren

Landschaftsbild nicht hervortretenden Stoning freigelegt

werden.

Wenn wir nun nach den Grundeii suchen, die den
ersten AitlaB zur Steilstufenbildung geben. so finden wir
als ersten und zweifelLos sehr haufigen wieder die Erosion.

In einem Klima, das die Wandverwitterung begunstigt,

schneidet ein Wasserlauf oft, besonders in flachliegenden

Sedinienten, ein tiefes Bett mit senkreehten Wandeu, einen
Canon, ein, und wenn er durcli die Sedimente hindurch
ist, auch in eine etwa vorhandene kristalline Unterlage.

Im Laufe der Zeiten weichen die Wande durch die V7and-

verwitterung des subariclen Klimas zuriick, das Tal wird
breiter, der Verwitterungsschutt wird aUmahlich fort-

gespult, und sehlieBlich • kann auch eine zwischen zwei
Wasserlaufen yorhandene Seheide beseitigt und eingeebnet
werden. Wir erhalten so breite Taler, die dem Neuling

als ,,viel zu breit fur die in ihnen enthaltenen Wasser-
iaufe" erscheinen. Zu ihrer Erklariing wird dann die

Pluvialzeit oder gar tektoniscJie Krafte zu Hilfe genommen,
namentlich wenn sicli nocli gar in der Xahe warme Quellen

finden, deren Ursprung man oft audi ungezwungen anders
als auf tektoniscliem Wege deuten kann.

Aliiilicli wie die flachliegenden, konnen sich auch.

gestorte und gefaltete Sedimente, auch Eruptivgesteine

verhalten, sobald sie geniigend scliarf ausgebildete Kluft-

systeme enthalten.

So ist es z. B. zweifelhaft, ob der von Cornet 9
) als

..Upemba-Graben'" bezeiclmete Abschnitt des Lualaba-Kongo-

Tales, den auch Verfasser seinerzeit unter dem Eindruck
der CoRXETschen Schriften fur einen Graben anzusehen
geneigt war. wirklich ein Graben ist oder ein' eclites

Erosionstal, das nur einige kieinere ortliche Storungslinien,

wie sie Verfasser10) am Ostrand des Grabens fand, bloB-

gelegt hat. Fiir diese ietztere Auffassung scheinen die

vielfach im Graben aufgefundenen, sehr maehtigen Kon-
glomerate zu sprechen, die vielleicht dem Lubilasch-System

angehoren, also wohl der oberen Trias, und die im Lualaba-

Tal in groBer Machtigkeit entwickeit sind, wahrend sie

auf den anschlieBenden ehemaligen Hochflachen, auf die

sie transgredieren, im Verhaltnis dazu nur sehr gering-

9
) Ann. Soc. geoi Belg.. 1904/05, Bd. 32. Mem. S. 205—234.

10
) Beitrage z. geol. Erf. d. D. Schutzgeb., Heft 9, 1914.
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machtig sind. Solange nicht die Storungslinien gefunden
sind und dadurch erwiesen wtirde, daB es sich hier ura

einen alten, von obertriadischen Sedimenten ausgefiillten

Graben handelt, ist es ebenso gut moglich, hier nur von
einem Erosionstal zu sprechen.

Ebenso diirfte es sich bei der von Coknet als „ faille

de la chute de Wolff'' 11
) beschriebenen Linie ziemlich sicher

um eine falsch gedeutete Erosionslinie handeln," die vielleiclit

ihre Entstehung Wasserlaufen verdankt.

Gerade in diesen, vielleiclit seit Urzeiten nicht mehr
vom Meere iiberdeckten Teilen Afrikas12

) haben wir mit

sehr langen Erosionszeiten zu rechnen.

Eine weitere Ursache der Bildung von Steilstufen kann
die Erosion des Meeres an geeigneten Kiisten sein. eine

Tatsache, die in vielen Gebieten Sudafrikas von den siid-

afrikanischen Geologen, namentlich B,ogebs, Du Toit und
Schwaez festgelegt worden ist; viele fruber als typische

Briiche angesehene Steinstufen sind von ihnen als Erosions-

rander nachgewiesen worden; als einer der bedeutendsten

mag Mer nur der Osthang des Drakensberges erwahnt
Werden, dessen Aufbau Pence13

) zusammenfassend sehr

anschaulich heschrieb, und der fruher als typischer Bruch-

rand, der bekannte ,,Quathlamba-Bruch'', angesehen wurde.

Sodann kann die Bildung von Steilstufen auch durch

tektonische Bewegungen11
) eingeleitet werden; unter Um-

standen mag an geeigneten Stellen vielleiclit zunachst ein

Absinken einer Scholle und Entstehung einer Steilwand

von nur einig-en Metern geniigen, um an einem ursprung-

iich verhaltiiismaBig sanft abgedachten Hang im Laufe

der Zeiten einen Steilhang hervorzurufen.

Die. bisherigen Forschungen in den sogenannten Ost-

afrikanijschen Graben unci Bruchzonen haben es bisher

unbestimmt gelassen, ob wir uns das Absinken der Schollen

als ein plotzliches oder allmahliches oder ruckweises vor-

stellen sollen; im letzteren Fall, wenn man ein mehrmals
unterbrochenes Absinken um Teilbetrage der Gesamthohe
annehmen wiirde, die zeitlich von einander wesentlich

n
) Aim. Soc. geol. Big.. Bd. 34, 1907. Mem. S. 119—15G.

12
) Ob die Lualaba-Schichten mariner Entstehung sind, wie

Hennig annehmen mochte, oder Bildungen eines brackischen
oder salzigen Binnensees, ist noch unentschieden.

13
) Sitzungsber. d. PreuB. Akad. d. Wiss., 1908, 1. S. 230—258.

14
) Ich habe die Erosion hier vorangestellt, weil ihre "Wirkung

von .manchen Seiten bei weitem unterschatzt wurde.
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abweichen wurden, d. li. ein mehrmaliges Wiederaufleben
der tektonischen Tatigkeit auf der gleichen Linie, so konnte
man sich vorstellen, daB die den jedesmal neu geschaffenen

Steilhang von neuem in Angriff nehmende Erosion und
Verwitterung auf diese Weise Stufen schaffen wi-rd, die

jemand, der nicht eingehend zu beobachten Gelegenheit

hat, fiir Staffelbruche ansie'ht; in Wirklichkeit wtirden die

einzelnen Stufen weiter nichts bedeuten, als die Zeitunter-

schiede, um die die Verwitterung und Erosion an dem hoher

gelegenen Teil derselben Steilstufe langer arbeiten, als an
defm naehst tieferen, der den Atmospharilien um einen

bestimmten Zeitabschnitt spater ausgesetzt wurde. Dies ist

denkbar und sollte in der Natur nachgepriift werden; und
zwar nicht nur vom tektonischen Gesichtspunkt aus, son-

dern es ist z. B. auch denkbar, daB die Erosion durch

mehrfache Tieferlegung der Erosionsbasis derartige Stufen

zu schaffen imstande ist.

Uberhaupt stehen unsere Kenntnisse von den groBen

Briichen Ostafrikas doch vielfach noch auf recht schwachen
FiiBen.

Fiir einen Teil der das Kustenland abschlieBenden

Steilstufe ist durch die Beobachtungen von Boenhaedt, 15
)

Dantz16
),

Hennig17
) u. a. eine tektonische Anlage wahr-

scheinlich gemacht, zum Teil sicher nachgewiesen.

Auch der Nyassa-Graben und seine siidliche Fort-

setzung, der Sliire- und der Urema-Graben, sind namentlich

durch die Untersuchungen von Boenhakdt,18
) Andkew und

Bailey, 19
) Thiele und Wilson20

) als tektonischer Ent-

stehung sichergestellt.

Im Gebiet des Tanganyika-Grabens gelang es dem
Verfasser, 21

) an mehreren Stellen Bruchzonem zum Toil

StaffelbTiiche, nachzuweisen.

Gerade an der ostafrikanischen Bruchstufe hingegen,

die durch zahlreiche Reisend© scheinbar am besten erforscht

sein muBten, fehlen bisher all© untriiglichen Beweise. Die

15
) Zur Oberflachengestaltung' und Geologie Deutsch-Ost-

afrikas, S. 215, 307, 341, 380, 417.
1 6

) Mitt. a. d. D. Schutzgeb., 1902, S. 47.

1 7
) Diese Zeitschrift, 1912, Monateber., S. 257/60; Archiv

far Biontologie 1914, Bd. 3, S. 53—72.
is) a a 0. z. B. S. 192.

19) Quart. Journ. Geol. Soc. 1910, Bd. 66, S. 189—252.

20) Geogr Journ. 1915, Bd. 45, S. 16—45, Bd. 46, S. 276—286.
21) Beitr z Geol. Erf. d. D. Schutzgeb. 1914, Heft 9.
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von Uhlig22
) beschriebene Uberschiebung an der Sonyosm:e

wird von anderer Seite angezweifelt.

Die von Kohlschftter 23
) beobachtete Verniehtung der

Osthalfte des Vulkans Sambu, die er durch Versenkung*

mit der abgesunkenen Ostscholle der Bruchsfeufe erklarte,

kann ebensogut mangels stiehhaltigen Beweises ihrer

tektonischen Ursache als Werk der Wandverwitterung
gedeutet werden. wahrend man den von Jaeger21

) be-

obachteten bogenformigen Vorsprung, den die ,,Bruchstufe"

im Hochland der Biesenkrater bildet, ebensogut fur einen

der Erosion mehjr als seine Umgebung Widerstand leisten-

den Hartling ansehen kann.

Das von E. O. Meyer 2 "') beschriebene Vorkommen
einiger. anseheinend von einer Verwerfung durchschnitiener

Inselberge am Bande der Steiistufe ist vielleicht tektoni-

schen Ursprungs, kann aber auch anders gedeutet werden:
unzweideutige Beweise liegen 1eider auch lfier nicht vor.

Man kann violen Beisenden, die die Erforschung der

ostafrikanischen Bruchstufe in den letzten beiden Jahr-

zehnten zu ihrer Aufgabe gemacht haben, leider den Vor-

wurf nicht ersparen, daB sie die von Suess aufgestellk-

Theorie der ostafrikanischen Bruche als unumstoBliche Tat-

saehe zum Teil kritikios angenommen haben; jedenfalls

durfte kaum einer von ihnen das eine Hauptziel dieser

Forschungen. die Festleg*ung der Stonmgslinien. auf denen
die angenommenen hypothetischen gewaltigen Bewegungen
der Erdrinde vor sich gingen, erreicht haben.

Obwohl die Beobachtung gezeigt hat, daB die heutigen

Steilrander zum groBen Teil reine Erosionsrander darstellen,

die seit bisher unbekannten Zeiten dem Spiel der Atmo-
spharilien ausgesetzt sited, hat man sie doch stets ohne
Priifung als die Storungslinien selbst angesehen und auf

der Karte an ihren FuB eine Verwerfung gelegt.

Wenn claim gar E. O. Meyer (a. a. 0., S. 807), der

Einzelheiten der Verwitterung so gut beobachtete, schreibt:

„Auch habe ich jede Gelegenheit benutzt, den Verlauf der

Stufe von Inselbergen der Naclibarscholle aus festzulegen,

so daB auch ein Marsch langs der tektonischen Linie selber

kaum wesentliche Korrekturen meiner Ergebnisse bringen

22
) Geogr. Ztschr. 1907. Bd. 13.

23
) Verhandl. d. 13. D. Geogr. Tages; Breslau 1901. 149.

24
) Mitt, a, d. D. Schutzgeb.. Erg-. -Heft 1 and 8.

25> N. Jahrb. f. Min.. Beil.-Bd. 38, 1915, S. 823.
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xiurfte", so kauri das eine Verkennung des Zusammenhangs
zwischen Steilstufen und Inselbergen bedeuten.

Ferner: Nicht die Briiche fblgen, wi© Meyer glaubt,

den KLuften des Granite, iiber deren Vorhandensein oder
Nichtvorhandensein in groBeren Teufen wir bisher nicht

geniigend unterrichtet sind, wohl aber folgt ihnen die

Verwitterung und die Erosion; und vion diesem Gesiehts-

pimkt aus bleiben E. O. Meyers Beobachtungen wertvoll.

AuBer dem „eine n exakten geologischen Beweis" fur

das Vorhandensein einer Verwerfung, „daB die hone re

Scholle in der tieferen ihr© Fortsetzung finde", die nach
E. O. Meyer (a, a. 0., S. 822) nur zu erbringen ist, „wenr?

die Verwerfung m e li r e r e Schichten durchschneidet' \

gibt allerdings noch ©inige, als da sind: die Beobachtung
von Gang-Brekzienzonen, Gleitflachen rait Schrammungen
und Harnischbildungen und ahnliche, in Storungsgebietcn

bekannten tektonische Erscheinungen.

DaB die von E. 0. Meyer auf S. 822 gegebene Zahlen-

tabelle seiner eigenen und der von Jaeger angestellten

Beobachtungenn zwar sehr interessante Daten iiber die

absolute und relative Hone der Steilstufe gibt, aber keinen

Beweis fur ihre tektonische Entstehung, braucht nicht weiter

betont zu werden.

Im ganzen kann man sagen, daB es Meyer ebenso-

wenig wie seinen Vorgangern gelung'en ist, sichere positive

Beweise fiir seine An.sich.ten vorzubringen, und daB min-

d©stens ein guter Teil der vielen ,,Bruchsfufen'\ die Oest,

Hassert u. a. entdeckt liaben, rein© E-rosionsgebilde sind,

©benso wie ein Teil der „Briich©" von Ugogo.

Eigentumiich beruhrt auch die zuweilen in Hinsieht

auf die afrikanischen Graben stillschweigend vertretene

Ansicht, bei ihnen sei eine Seholl© glatt in die Tiefe ge-

gangen und bilde den ebenen Boden des Troges, wie sie

auf der schematischen Profiltafel 44 E. 0. Meyers zum
Ausdruck kommt.

Es ist aber doch zweifellos, daB wir es auch. hier

stets mit langen, relativ schmalen Systemen von beider-

s©its staffelformig angeordneten Grabenbruchen zu tun

haben, von denen ein Teil durch Flachenspulung mit Hilfe

des Verwitterungsschutts zu Fastebenen- eingeebnet ist,

wahrend ©in anderer Teil dieser Graben ganz oder teil-

weis© von . Wasser erfiillt ist. Tiber den Aufbau ihres

Untergrundes wissen wir bisher fast nichts.
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Worm man z. B. den Rkeintalgraben betracktet und
siekt, wie kompliziert sein in mancker Beziekung noeb

ungeklarter Aufbau ist, so beriinrt es eigentiimlick, wenn
man siekt, wie einfack sich manche Leute den Aufbau
der afrikaniscken Graben und Bruckstufen vorstellen.

Nickt einmal die jungen, gewoknlick als „Decksckicktetf'

bezeickneten Sande, Lekme, Tone usw. der Steppen sind

auf ihre Entstekung hin geniigend erforscht und die tieferen

Teile dieser oft senr macktigen Ablagerungen, mit Aus-
nakme einiger Kiistenstricke durck Kobrt und Tornau26

)

so gut wie gar nicht bekannt. Und dock konnten gerade

sie vielleickt mit berufen sein, Lickt iiber die bisker dunkle
Entstekungsgesckickte und namentlick auck das Alter vieler

keute ungeklarter und falsck gedeuteter Ersckeinungen zu

verbreiten.

Im iibrigen kat ein groBer Teil jener Forscker, unter

denen sick allerdings nickt viel gesckulte Geologen be-

fanden, nickt daran gedackt, daB zwar die exakte Geologie

eine wesentlicke Grundlage und sickere Stiitze der Geo-

morpkologie abgeben kann, aber nickt umgekekrt eine

rajorpkologiscke Beobacktung okne stickkaltige Kritik als

Grundlage fiir weittragende geologiscke Folgerungen benutzt

werden kann. Es ist langst bekannt, daB einander senr

aknlicke Oberflackenformen durck ganz versckiedene

Ursacken kervorgerufen werden konnen.

Es entsprickt nickt den Zielen exakter geologiscker

Forsckung, Inselgebirge wie Usambara, Pare, Uluguru

nur deskalb als Horste zu bezeicknen, weil sie von Steil-

abstiirzen begrenzt sind, Taler mit dem Namen „Graben"
zu belegen, weil sie von breiten, geradlinigen Steilkangen

begrenzt sind, und Hock- und Tieflander mit aknlicke

n

Begrenzungen kiikn als „Hoek- und Tiefsckollen" zu be-

zeicknen und gar aus solcken unbewiesenen Bekauptungen
eine pkantasievolle Bewegung der einzelnen Teile der Erd-

kruste zu konstruieren, wenn man keine tektoniscken Be-

weise kat und die Moglickkeit offenlassen muB, daB all

diese Dinge Gebilde der Erosion sein konnen.

Wenn man, um mit Hassert zu reden, irgend eine

Ebene als ein Senkungsfeld auffaBt, so ist dieser oder jener

inselartige Berg in ikr ein stekengebliebener Horst. So

26
) Abkandl. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst., Neue Polge,

Heft 63.
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ungefahr wiirde die Verallgemeinerung eines HAssERTschen
Gedankens lauten. 27

)

: Was fur einen Zweck verfolgt eine derartig merk-
wtirdige Beweisfuhrung?

Es ware wirklich an der Zeit, derartige Auswiichse
sophistischer Arbeitsmethoden, die natiirlich grundlicbe

geologische Vorbildung unnotig machen, zu verlassen und
zur ©xakten und kritischen geologischen Forschung zuruck-

zukehren, alle Dinge oline Voreingenommenheit zu priifen

und Behauptungen erst dann aufzustellen, wenn geniigende

Unterlagen vorhanden sind.

Ein naheres Eingelien auf die oben beriihrten Er-

scheinungen, namentlich auf die Graben tmd Bruchzonen
und ihre Beziehungen zu jungvulkanischen Gesteinen mochte
ich einer spateren Arbeit vorbehalten und meine oben kurz
ausgefuhrten Betrachtungen noch einmal kurz zusammen-
fassen

:

Die Steilstufen und Inselberge der subariden Gebiete

sind im allgemeinen in ihrer heutigien Form reine Ge-
bilde der. Erosion; ihre erste Anlage Mngegen kann durch

verschiedene Ursachen bedingt sein, namlich vorwiegend
Erosion, daneben tekfconische Vorgange.

In der groBen Mehrzahl der Falle sind Inselberge und
Inselgebirge abgetrennte Reste einstiger ausgedehnter, durch

Steilstufen begrenzter Fastebenen, die sich bis iiber die

Gipfelregion der Inselberge erhoben.

1st die Anlage einer Steilstufe urspriinglich auf tek-

tonische Vorgange zuruckzufiihren, so muB wohl meist die

Storungszone nicht unbedingt am heutigen FuB der Steil-

stufe, sondern zum Teil im Vorland, haufig sogar jenseits

der der Steilstufe vorgelagerten Inselbergzone gesucht

werden.

Ein groBer Teil der bisher aus morphologischen Griinden

als tektonisch angelegt angesehenen Steilstufen durften sich

bei exakter Forschung als reine Erosionsformen erweisen.

An der Erorterung beteiligen sich Herr Werth und
der Vortragende.

27) Mitt. a. d. D. Schutzgeb.
;
Erg.-Heft 13, 1917. S. 76, rechte

Spalte, letzter Satz des ersten Absatzes : ,,Vielleicht ist auch
der inselartige Gebirgsstock des Nkogam ein stehengebliebener
Horst. wenn man die Nunebne, aus der er sich erhebt. als ein

Senkungsfeld auffaBt."
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Herr GAGEL spricht

fiber ein phosphoritfiikrendes untercambrisches Diluvial-

gesehiebe vom Brothener lifer.

Bei meinen Kartierungsarbeiten in Holstein habe ich

vor Jahren am Brothener Ufer bei Travemiinde im Oberen
Geschiebemergel einen ziemlieh groBen Block feinkornigen,

glauconitischen Sa-ndsteins gefunden, der schon auBerlich

durch die Funning zahlreieher kleiner Phosphoritknollen,

bis zu etwa HaselnuBgroBe, auffiel und dadurch einen konglo-

meratischen Habitus aufwies, beim Zerschlagen sich als ein

ziemlieh gut und dunn geschieferter quarzdtischer Sand-

stein erwies, auf dessen griinlichen Schichtflachen zum
Teil recht zahlreiche Exemplare eines kleinen, homschaligen
Brachiopoden sich zeigten, die bei naherer Untersuchung
sich als die untercambrische Art Discinella Hoisti

Mobeeg heraiisstellten.

Nach einer freundlichen Mitteilung von Herrn Gottsohe,
dem ich seinerzeit ein Stuck des Geschiebes zusandte, stimrnt

es im allgemeinen Habitus und in der Brachiopodenfiihrung

mit seinen kambrischen Grauwackenschiefern gut iiberein,

<iie er als Nr. 4 in iseiner Arbeit liber die Sedimentargeschiebe

von Schleswig-Holstein (Tokio 1889, Seite 8) beschreibt,

worin er das' Brachiopod noch als PObolella Oder PAcrothele

tmbestimmbarer Art anfulirt, nur mit dem Unterschied,

daB er in seinen bis dahin gesammelten Grauwackenschiefern
niemals Phosphoritknollen beobachtet hatte. 10 Jahre

nach dem Erscheinen der oben zitierten GorTSCHEschen
Arbeit hat dann Mobeeg zahlreiche Blocke derselben Art

beschrieben, die von Holst zu beiden Seiten des Kalmar-
sundes als lose Diluvialgeschiebe gefunden waren und eine

sehr charakteristische untercambrische Fauna fuhrten,

deren Hauptfossil von Mobeeg als Discinella Holsti be-

schrieben wurde 1
). Diese Discinella Holsti ist die frag-

liche PObolella Oder PAcrothele Gottsches und stimmt

.audi mit der Form meines Geschiebes genau iiberein.

Das. von mir gesammelte Geschiebe (etwa 35 cm Durch-

messer) ist ein ganz heller, sehr feinkprniger, quarzitischer,

kalkfreier Sandstein mit im allgemeinen nicht sehr reich-

lichem Gehalt an ganz feinen Glauconitkornchen, welche

!) Moberg. Om en ny upptackt fauna i blocke of kambrisk
Sandsten insamlade af D. N. O. Holst. Geol. Foren Forhandl.
1st. 142, Bd. 14, 1892, S. 103, 107, Taf. 3. Fig. 3—8.
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hauptsachlich lag^enweise angeordnet sind und dadurch die

feine Schieferung hervorbringen, die auf dem Querbruch
als feine, grime Streifung erscheint. AuBer den feinen

Glauconitkomchen finden sich auf den Schichtflachen nicht

selten noch kleine Blattchen hellen Glimmers. Begellos

verteilt in dem ganz feinkornigen Sandstein finden sich

ganz vereinzelt melir oder minder zersetzte braunliche

Feldspatkorner und kleine, tiefrote Mineralkorner, kleine

Klumpchen ganz zersetzter, unbestimmbarer Mineralien bzw.

Mineralaggregate, ferner unregelmaBig begrenzte vereinzelte

kieinere Gerolle eines hellbraunlichen, ganz glauconit-
freien, z. T.sehr feinkornigen, z. T. recht grobkornigen

Quarzits bis zu etwa 1—3 cm Durchmesser, sowie ganz
imregelmiilMg begrenzte Einschlusse und Gallen von griinem

bis graugriinlicliem, feingeschichtetem Ton bis zu >> 4 cm
Durchmesser, endlich als am meisten cliarakteristische Be-

standteile die z. T. sehr unregelmaBig gestalteten, pfeffer-

korn- bis Iwhnen-, ja bis iiber haselnuBgroi^en Phosphorit-

klumpen, die aus einem schwarzbraunen, sehr feinkornigen,

quarzfuhrenden (sandigen) Phosphorit bestehen.

Die Geschiebe stimmen der Beschreibung nach sehr gut

i nit dem Typus e von Mobeeg uberein (a. a. O. Seite

106—107), wenn dieser auch die Phosphorite hier noch nicht

ausdriicklich erwahnt, wie ja auch Anderson in seiner

groBen Arbeit iiber die phosphoritfuhrenden Cambrischen
und Siluiischen Gesteine Schwedens cliese Sandsteine noch

nicht auffuhi't (Bull. geol. Inst. Upsala II, 2, 1895); in

einer spateren Notiz sind aus diesem Gestein von Mobeeg
schon „kopix)lithenahnliche" Gerolle erwahnt, und in seiner

Arbeit: Historical-stratigraphical review of the Silurian of

Sweden, Sveriges geolog. Undersokning Arsbok 4, 1910,.

S. 198, wo Mobeeg nochmals* ausdriicklich das unter-

cambrische Alter dieser bisher nicht anstehend gefundenen
Geschiebe (etwa Zone der Olenellus Kjerulfi bzw. noch
tiefer) feststellt, wurden sie schon als green, glauconit

bearing, partly phosphorit bearing Sandstone •

besehrieben.

Besonders auf den glauconitfuhrenden Schichtflachen

enthalt dieser Sandstein nun recht zahlreich die wohl-

erhaltenen, kleinen (2—3 mm groBen) Schalen der Dis-

cinella Holsti Mob., deren Unterschalen z. T. sehr deutlich

die charakteristischen Muskeleindrticke zeigen, und man
ist wohl berechtigt, mit Anderson anzunehmen, daB das

massenhafte Auftreten dieser hornschaligen, kleinen

12
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Brachiopoden in einem ursachlichen Zusammenhang mit den
Phosphoriten stent, wie ja auch die hoheren Cambrischen
Phosphorit fuhrenden Zonen jedesmal mit dem massen-
haften Auftreten ahnlicher kleiner hornschaliger Brachio-

poden: Acrothe granulata, Obolus Apollinis usw.) zu-

sammenfallen.

Nach Verlesung und Annahme des Protokolls wird

<die Sitzung geschlossen.

V. w. o.

Keilhack. Bartling. Oppbnheim.

Briefliche Mitteilungen.

7. Literarische Bemerkung zur Gattung

BelleropJiina d'Orb.

Von Herrn Joh. Bohm in Berlin.

d'Oebigny 1
) bildete 1843 in seiner Paleontologie fran-

•?aise, Terrains cretaces, Vol. II, Gasteropodes, auf Taf. 236,

Fig. 7—11, ein spiral eingerolltes und gestreiftes Gehause
von 6 mm Durchmesser aus dem Gault von Dienville aus

dem Departement Aube ab und fiigte auf S. 410 eine kurze

Beschreibung hinzu:

„Ce genre, tres-voisin de Belterophes et apparte-

nant probablement a la serie des Nucleobranches, en

differe seulement par son manque de symetrie; c'est

un Bellerophe sans sinus, dont la spire est un peu

visible d'un cote seulement. J'ai dedie l'espece,

voisine de Bellerophon Urii, pour la forme et les

stries, a M. le vicomte de Vibraye, a qui Ton doit

la decouverte."

Auf Grund der Ahnlichkeit schuf d'Orbigny fiir diese Art

die Gattung BelleropJiina.

x
) Siehe auch d'Orbigny: Considerations sur 1 ensemble des

mollusques Gasteropodes des terrains cretaces. Ann. sc. natur..

Ser. 2, Tome 20, Zoologie, S. 33, FuBnote 2. 1843.
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