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Der Vorsitzende legt die als Geschenk eingegangene
Literatur vor.

Herr H*. STILLE spricht iiber „Studien iiber Trans-
gressionen".

An der Aussprache beteiligen sich die Herren Pom-
peckj, Fliegel und der Vortragende.

Herr W. HAACK spricht

^,tJber die unterneokome Storungsphase im westlichen
Osning".

(Mit 6 Textflguren.)

Stille verdanken wir die Erkenntnis, daB die ein-

zelnen Teile des Teutoburger Waldes eine verschieden-

artige G-eschichte haben. Er hat dies zuletzt 1
) rnit folgen-

den Worten ausgedriickt:

„Das Eggegebirge ist ein G-ebiet der vorherr-
schend vorkretazeischen („kimmerischen") Faltung.

Die Kreide ist von posthumen Faltungen wenig betroffen,

liegt deslialb flach und bildet somit das breite Gebirge.

Der Lijppisclie W a 1 d ist ein Gebiet starker vor-

kretazeischer und wenigstens in seiner Randzone auch starker

'postkretazeischer Faltung.

Der Osning ist ein Gebiet vorherrschend post-
kretazeischer Faltung, wahrend die vorkretazeische

Faltung hier wenig angedeutet ist. Dementsprechend ist die

Kreide, wenigstens soweit sie fur den Bau des Gebirges

in Betracht kommt, steil aufgerichtet und streicht somit in

einem schmalen Bande, den schmalen Bergzug bildend, aus."

Im westlichen Osning, und zwar wenigstens auf

der Strecke Hilter-Lengerich findet sich aber insofern eine

gewisse Abweichung, als der starken postkretazeischen

Faltung hier doch eine nicht ganz unbedeutende altere

und dieser wiederum eine noch fruhere, wenn auch viel

schwachere, vorausgehen, die beide der kimmerischen Fal-

tung als Unterphasen zuzurechnen sind. Bereits 1908 machte

x
) H. Stille, Fiihrer zu einer viertagigen Exkursion in

•den Teutoburger "Wald. Fiihrer zu den Exkursionen der Deut-
schen geologischen Gesellschaft im August 1920. Den Teil-

nehmern an der 59. Hauptversamnilung in Hannover uberreicht

Torn Niedersachsischen geologischen Verein. Hannover 1920.

Schon einmal gedruckt fur 1914. S. 90. Skizze S. 91.
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ich darauf aufmerksam 2
), daB der Osning-Sandstein siidlich

und siidostlich des Hug-gels diskordant auf verschiedenen

Gliedern des Oberen Jura und des Wealden auflagere und
sprach die Vermutung aus, daB es sich bier moglicherweise

um fruhkretazeische Storungen handle, also um ahnliche

Fig. 1. MaBstab I : 500000

1 = Kasselmann; 2 = Silberberg; 3 = Borgberg; 4 == Musenberg; 5 = Hohnsberg;
6 = Kleiner Berg; Punkt-Strich-Linie = unterneokomer Jurasattel.

Erscheinungen, wie sie Stille an der Egge erkannt hatte3
)

Doch lieB ich noch die Frage offen, ob die Schichtliicken

nicht vielleicht anders, z. B. durch postkretazeisehe Ver-

werfungen und Verdriickungen zu erklaren waren. Bald
darauf deuteten Haaemam4

), Mestweedt5
) und Stille6

)

"

2
) W. Haack, Der Teutoburger Wald siidlich von Osnabriick,

Jahrb. der preuB. geol. Landesanst. f. 1908, Bd. XXIX, I, S. 458.
3
) H. Stille, tJber prakretazeische Schichtenverschiebungen

im alteren Mesozoikum des Eggegebirges. Jahrb. der preuB. geol.

Landesanst. f. 1902, Bd. XXIII, S. 296.
4
) E. Haarmann, Die geologischen Verhaltnisse des Pies-

bergsattels bei Osnabriick, ebenda f. 1909, I, S. 38.
5
) A. Mbstwerdt, Zur Lagerung des Wealden am Osning.

2. Jahresber. d. Niedersachs. geol. Verein. 1909, S. 57.
6
) H. Stille, Die kimmerische (vorkretazeische) Phase der

saxonischen Faltung des deutschen Bodens. Geol. Rundschau,
Bd. IV, 1913, S. 368.

4*
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meine Beobachtungen ohne weiteres im erstgenannten Sinne,

betonten aber zugleich, daB es sich nur urn sehr schwache
Bewegungen handle. Nachdem ich nunmehr im Osning-

abschnitt zwischen Iburg und Hilter noch andere und deut-

lichere Falle dieser Art beobachten konnte, halt© auch ich

eine urspningliche Diskordanz fiir sichergestellt.

Zum besseren Verstandnis des folgenden sei zunachst
der Aufbau des G-ebirges kurz geschildert7

)

:

Der Siidfliigel besteht, wie auch sonst im Osning
aus Schichten der Unteren und der Oberen Kreide, die

zwischen Hilter und Iburg noch vielfach Uberkippung zei-

gen, weiter nach W, nach Lengerich zu, aber sich flacher

legem Der Nordfliigel verhalt sich bei Iburg ganz
anders als auf seinem bisherigen Verlauf von Siidosten her:

Wahrend er sonst aus Triasgesteinen aufgebaut wird, fin-

den wir bei Iburg in der Dorenberggruppe flachlagernde

Untere Kreide, und zwar machtigen Wealden und marines
Neokom.. Wiederum anders ist er aber im westlich an-

stoBenden Hiiggelgebiet ausgebildet, hier kommen gerade
uingekehrt die altesten Schichten zutage, die iiberhaupt im
nordwestfalischen Bergland zu finden sind, Steinkohlenge-

birge und Zechstein, sowie vielerlei Schollen von Trias,

Jura und Unterer Kreide. Zwischen beiden Fliigeln trifft

man sowohl im Iburger als auch im Hagener Abschnitt lang-

gestreckte Streifen von Oberem Jura, die freilich auf groBere

Strecken durch quartare Bildungen verhiillt sind, fiir die

Feststellung der Diskordanzen aber besondere Bedeutung
haben.

Ferner sind einige kurze Angaben iiber die eigen-

artige Ausbildung des Neokoms notwendig, iiber die aus-

fuhrlicher an anderer S telle zu berichten sein wird. Ist

sonst im ganzen Teutoburger Wald mit Ausnahme seines

westlichen Endes bei Bevergern8
) der Kreidesandstein CTeu-

toburger-Wald-Sandstein, Neokom-Sandstein, Osningsand-

stein) 9
) geschlossen, so zeigt er sich im Norden der Iburger

Berge iiberraschenderweise in drei durch machtige miirbere

7
) Siehe Kartenskizze des Hiiggelgebietes in W. Haack, a.

a. O., sowie v. Dechen, Sektionen Tecklenburg und Liibbecke
der geologischen Karte der Rheinprovinz und der Provinz West-
falen 1:80 000.

8
) E. Hakboet und A. Mestwerdt, Vorlaufige Mitteilungen

iiber das geologische Profil des Mittelland-Kanals. Diese Zeit-

schrift, Bd. 66, Jahrg. 1914, S. 176—179.
9
) H. Stille, Das Alter der Kreidesandsteine Westfalens.

Diese Zeitschhrift, Bd. 61, Jahrg. 1909, S. 17—26.
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Gesteine getrennte Abteilungen aufgelost, und wir haben hier

offenbar schon den tibergang zu der rein tonigen Ausbil-

dung, wie sie nordlich 'des Wiehengebirges herrsclit. Zu-

gleich erinnert das Profil lebhaft an dasjenige von Bentheim,

das schon nahe der hollandischen Grenze in der west-

lichen Fortsetzung des Osnings liegt. Eine weitere Eigen-

tumlichkeit ist die sehr stark© Machtigkeitsschwankung , des

Sandsteins. Im Norden zusammen mit den Tonen an 500 m
machtig, ist er am Siidfliigol auf weit© Strecken zu einem
ganz schmalen Bande reduziert, derart, daB er im Hanken-
berger Bahneinschnitt nur noch 15 m stark ist, in wel-

chem Falle er aller Wahrscheinlichkeit nach, ahnlich wie
an den Externsteinen10

), zur Hauptsache dem Albien an-

gehort. Im Bereich der machtigeren Entwicklung wie am
Hohnsberg, Musenberg, und der Dorenberggruppe konnte

Andree11
) durch reichliche Possilfunde folgende Unterabtei-

lungen nachweisen: Oberes Valendis, Oberes Hauterive, Un-
teres Barreme. Schon fruher hatte ferner Gag-el12

) in einer

Tiefbohrung am Musenberg Ubergangsschichten zwischen

Wealden und Unterem Valendis gefunden.

I. D i e Diskordanzen S. H a g e n. Die Kreideketten

des Siidflugels werden im Norden von einem 51/2 km langen

Streifen Oberen Juras nebst etwas Wealden begleitet, der

an den Gigas-Schichten gemessen mit 25—45° nach S, d. h.

unter den flachlagernden Osning-Sandstein des Mittel- und
Borgberges einfallt, siidlich von ihnen aber in einem weiten

Fenster der Kreidedecke in ' flacherer Lagerung in der

Bauernschaft Sudenfeld wieder zum Vorschein kommt, dies-

mal aber mit nordlichem Einfallen. Die beiden Fliigel

bilden also eine Mulde mit steilerem Nordfliigel, die von
flachlagerndem Sandstein diskordant in der Weise iiberlagert

wird, wie ©s untenstehendes Profil (Fig. 2) zeigt. Die
Achse dieser Mulde verlauft herzynisch, genau wie das

Streichen der postkretazeisch bewegten Kreide.

II. Die Diskordanzen an der Dorenberg-
gruppe. Langs des ganzen Sudhanges der Dorenberg-
gruppe, und zwar. hart am Fufi© des Sandsteins, finden wir

10
) H. Stille, a. a. O., S. 20.

11
1 K. Andree, Der Teutoburger ^ald bei Iburg. Inaug.-

Diss. Gottingen 1914. S. 21—36.
l2

) K. Gagel, Beitrage zur Kenntnis des Wealden in der
Gegend von Borgloh-Oesede. sowie zur Frage des Alters der
norddeutschen Wealdenbildungen. Jahrb. der preuB. Geo]. Landes-
anst. fur 1893. S. 158—179.
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einen herzynisch streichenden schmalen Jurastreifen, der

durchweg mit liber 30° nach Norden, also unter den Sand-
stein einfallt und dessen jiingstes nachweisbares Glied den
Gigas-Schichten zugehort. Gegen den Wealden wird er
durch eine streichende Verwerfung begrenzt, die im W
zwar auBerhalb des Sandsteins verlauft13

), an der Siidost-

MaBstab 1 : 25 OOP

Fig. 2. Profil durch den Borgberg.

Diskordante Uberlagerung einer Jura-Wealdenmulde durch
Osning-Sandstein.

jb = Brauner Jura; jwl-3 = Heersumer ScbicMen, Oxford-Sandstein,Kimmeridse
und Gigas-Schichten; jw4 + 5 = Munder Mergel + Serpulit; cuwl = „Unterer"

Wealden; cuL = Osning-Sandstein; d = Diluvium; a = Alluvium, j

ecke des Dorenbergs aber nach einer Strecke von 3 km an

der Herrenrest unter ihm wieder heraustritt, somit vom
Sandstein oben abgeschnitten wird, ohne daB allerdings der Ein-

tritt wegen diluvialer Bedeckung zu beobachten ware. Seine

Fortsetzung findet der Jurastreifen in dem von der Herren-

rest auf den Musenberg zu streichenden Sattel, der durch

seine eigentumliche Richtung WSW—ONO auffallt.

III. Die Diskordanz am Hohnsberg. Fig*. 3

stellt einen Teil des Sudfliigels in der Umgebung des Hohns-
berges dar. Da hier die Georgs-Marienhutte bis vor etwa
20 Jahren die Wealdenkohlen abbaute, so konnen sich die

folgenden Ausfiihrungen auBer auf die Kartierung auch auf

Grubenrisse stiitzen, fiir deren Einsichtnahme ich iibrigens

der Direktion des Georgs-Marien-Bergwerks- und Hutten-

vereins meinen verbindlichsten Dank ausspreche.

Der Aufbau ist folgender: Steil nach S fallender Osning-

sandstein lagert ganz normal neben saigerem bis iiberkipptem

,,Oberem" Wealden von bedeutender Machtigkeit, der aber so-

wohl nach O wie nachW hin allmahlich verschwindet, um dem
?
,Unteren" Wealden Platz zu machen. Weiter im W, am

13
) Si© schneidet also den Sandstein nicht mit ab, wie auf

meiner a. a. O. beigegebenen Karte gezeichnet ist. Die Unter-
kante des Sandsteins macht vielmehr alle Ausbuchtungen des

Gehanges in der "Weise tmit, wie sie es bei flachliegender

Tafel tun muB.
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westlichen Ende der Laer Egge bei Iburg, nahert sick

dann schon der Obere Jura mit dem Serpulit dem Sandstein

auf kaum 50 m querschlagige Entfernung, im aber haben
wir bald den Jura des Hankenberger Bahneinschnittes (s.

unten und Fig-. Fig. 5).

Die G-renze zwischen Sandstein und Wealden faBt nun
Andree14

) als streichende Verwerfung auf und sieht in

ihr die ^Osmngspalte'
1

, die auch im Hankenberger Bahn-

einschnitt von Dutting festgestellt sei15). In der Tat konnte

er, da Diskordanzen zwischen Osning-Sandstein und Wealden
sonst noch nicht bekannt waren und da auch. die so auf-

failigo Machtigkeitsschwankung des Sandsteins scheinbai da-

Mafistab 1 : 50000

Fig. 3. Diskordante Oberla^erung einer Wealdenmulde durch
Osning-Sandstein auf dem steilstehenden Siidflii^el des Osnings bei

Zeche Hilterberg. Diluvium abgedeckt.

jw4 = Munder Mergel : jw5 = Serpulit; cuwl = „Unterer" Wealden; cuw2= „Oberera

Wealden; cul = Osning-Sandstein; a = Schurf; b = Spezialfalte bzw. Knick.

fiir sprach, kaum zu einer anderen Auffassung geiangen.

Wenn ich nun hier trotzdem Uberlagerung sehe, so leiten

mich folgende Grunde

:

1. Lage erne Verwerfung vor, so ware es sehr verwun-

derlich, wenn der Sandsteinstreifen auf so weite Strecken

die gleiche geringe Breite beibehielte, ohne daB auch. einmal

sein Liegendes und Hangendes miteinander in Beruhrung
kamen.

2. Ein Schurf bei Punkt a der Kartenskizze zeigte nach
der markscheiderischen Aufnahme an der Grenze von Weal-
den und Sandstein so ruhige Verhaltnisse, daB das vom Sand-

stein n'ur durch 70 cm Schieferton getrennte Kohlenfloz un-

gestort liegt und man den Eindruck einer einheitlichen

mit gleichem Winkel iiberkippten Schichtenfolge hat.

14
) K. Andr£e, a. a. O. S. 46 und 47.

15
) Che. Dutting, Geologische Aufschliisse an der Eisen-

hahnlinie Osnabriick—Brackwede. Jahrb. der preuB. Geol. Landes L

anst, f. 1888. S. 1—39. '

•
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3. Die gleiche ruhige Lagerung beobachtete ich im Han-
kenberger Bahneinschnitt, wo- der Ausfall an Schichten-

machtigkeit noch groBer ist, namlich mindestens 600 m!
4. In einem kleinen Steinbruch an der „Kusendehne 4

',

2 km nordostlich Iburg, sieht man den „Unteren" Wealden
ebenfalls ruhig auf dem iiberkippten Sandstein liegen, zwischen

beiden auch noch eine diinne Schicht grauen Tones von ahn-

licher Beechaffenheit, wie man ihn an der Basis des flach-

liegenden Sandsteins im W der Dorenberggruppe beobachtet.

5. Durch seine steile bis uberkippte Lagerung zeigt der

Wealden an, daB er noch dem Siidfliigel angehort. In der

Tat kann die Osningspalte auch aus anderen Griinden erst

weiter nordlich, im Tal des Schlochterbaches angenommen
werden.

Wie war nun die Lagerung des Wealdens vor Entstehung

des Sandsteins? Da das ganze System auf den Kopf gestellt

ist, haben wir im heutigen GrundriB unmittelbar den da-

maiigen Querschnitt vor uns und sehen dann, daB der
Sandstein einer Muldeaufruht, die zur Haupt-
sache aus Wealden be stent, an deren Ran-
dern aber der Jura schon nahezu*oder ganz
herausschaute.

Welches war nun die Streichrichtung der Muldenachse?
Wenn die Achse der Mulde in der Lage, die diese heute

einnimmt, genau senkrecht stande, wiirde sie bei der Drehung
der Sandsteintafel um ihre Streichlinie in die horizontale

Lage16
) N-S-Verlauf zeigen. Nach den Grubenrissen

scheint aber die Achse steil nach NO einzuschieBen und das

ergibt bei der ebengenannten Drehung einen Verlauf von
OSO nach WNW, d. h. die herzynische Eichtung des Osnings.

Das gleiche zeigt sich noch viel deutlicher bei Betrachtung
einer scharfen Spezialfalte, die sowohl. der Bergbau als auch

die Kartierung zu erkennen gab und auch auf der Skizze

Fig. 3 bei Punkt b zu bemerken ist17 ).

16
) Das gleiche Verfahren wandte Haarmann zur Feststel-

lung der Richtung der variscischen Faltung im Carbon des

Schafberges an. Siehe E. Haarmann, -Die Ibbenbiirener Berg-
platte, ein „Rruchsattel". BRANCA-Festschrift. 1914, S. 330
und 331.

17
) Freilich kann der Knick ebenso wie ein ahnlicher von

geringerer Bedeutung auch ganz anders gedeutet werden : Sie

konnten das Ergebnis eines ost-westlichen Druckes, einer rhei-

nischen Faltungsrichtung sein. Ahnliche Knicke beobachten wir
in groBerer Ausdehnung auch im Planer des benachbarten GroBen
Fredens, auch gehort hierhin wohl die starke nordliche Aus-
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IV. Der Hank en be r g e r B a h n e i n s c h n i 1 1. Bei\

Einschnitt wurde bald nach seiner Entstehung 1888 von
Dutting beschrieben in einer Arbeit, die fur die Erkenntnis

der Stratigraphie und Tektonik dieser G-egend viel neues

brachte. Nachdem nun aber 30 Jahre vergangen sind, in

denen viele weitere Fortschritte gemacht wurden, kann
es nicht wundernehmen, wenn ich. im folgenden zu einer

erheblich abweichenden Auffassung komme, obwohl, da

inzwischen ein groBer Teil des Aufschlusses verwachsen
ist, hauptsachlich nur der wichtigere siidliche Abschnitt ge-

nauer untersucht werden konnte18). Ich gebe zunachst einige

stratigraphische Bemerkungen : Es treten auf:

1. Subfurkatenschichten = Duttings Parkinsonier-
schichten.

2. Kimmeridge, umfassend Duttings Kimmeridge und
Miinder Mergel. Dutting wie auch andere Autoren nach ihm
haben die allerdings sehr auffalligen bunten, vorvviegend roten
Tone mit Einla^erun<ien voti Sandsteinen und Kalken, wie si'e

den Kimmeridge im Osning meist charakterisieren als Miinder
Mergel aufgefaBt 19

). A/ie aber schon Heine20
) bei Ibbenbiiren

und ich bei Hagen nachwies, liegen diese Schichten zwischen
Oxford und ^Portland und fiihren zudem gar nicht so selten be-

zeichnende Fossilien des Kimmeridge. Es handelt sich eben
um eine ahnliche an Keuper erinnernde Fazies wie sie im
Braunschweigschen bei Fallersleben usw. auftritt. Im Osning
erstreckt sie sich mindestens von Wellingholzhausen ab nach
W bis siidostlich Ibbenbiiren, nach Heine soil sie sogar schon bei

Bielefeld beginnen. Die Entwicklung kann sich aber auf ganz
kurze Entfernung plotzlich andern, derart, daB bei verringerter
Machtigkeit nur mehr kalkige Gesteine auftreten, die dann meist
ohne weiteres als Kimmeridge erkannt worden sind. Da nun
Dutting den Zusammenhang beider Bildungen nicht kannte,
kam er zur Annahme verschiedener Horizonte und damit ent-

sprechender Storungen.

3. G i g a s - S c h i c h t e n. Bei Dutting Serpulit. Da die

feinen platten Ooide mit dunklem Kern und heller Rinde, welche

biegung des Osning-Sandsteins zwischen Hohnsberg und Han-
kenberger Bahneinschnitt. Andere Beispiele rheinischen Druckes
gab Haaemann (a. a. O. S. 347 und 348) von der Ibbenbiirener
Bergplatte und vom Gehn bei Uffeln an, weitere in der' soeben
erschienen Arbeit: „Uber Stauung und Zerrung durch ein-

malige und wiederholte Storungen". Diese Zeitschr. Bd. 72,
Jahrg. 1920, S. 232 und 233.

18
) Und zwar die Ostseite, an der ich zur Aufhellung man-

cher Punkte kleine Schiirfe anlegen lieB.
19

) Das, was hier im westlichen Osning als* Miinder Mergel
angesehen werden muB, zeigt ganz iiberwiegend graue Farbe.

20
) Th. Heine, Geognostische Untersuchung der Umgegend

von Ibbenbiiren. Diese Zeitschrift, Bd. 13. Jahrg. 1862, S. 107
bis 211.
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manche Banke auszeichnen, im Quersc-hnitt Serpeln tauschend
ahnlich sehen, ist die Verwechslung mit Serpulit mehrfach in der
Literatur festzustellen.- Die Gesteine des echten Serpulit sehen
hier in "Wahrheit ganz anders aus, insbesondere fehlen fast nie

die Stromatolithe, die, wie ich friiher gezeigt habe, fiir den
Serpulit charakteristisch sind21). Echter Serpulit konnte alien-

falls ganz im N des Einschnittes anstehen, wo heute alles verhiillt

ist, doch findet sich unter den in der Geologischen Landes-
anstalt zu Berlin aufbewahrten Aufsammlungen Duttings der-

gleichen nicht, auch wiirden dann die Miinder Merg3l fehlen

una eine Verwerfung anzunehmen sein, worauf die Schilderung
Duttings ebensowenig hinweist.

4. Osningsandstein = Duttings Hilssandstein, die da-

malige Bezeichnung fiir den Teutoburger - Wald-Sandstein. Er
tritt hier nur mit seinem obersten, durchweg glaukonitischen

Teil in 15 m Machtigkeit auf und diirfte zur Hauptsache bereits

dem Albien angehoren.
5. „G- r ii n s a n d des Osnings" (Stille), dunkler, z. T.

glaukonitischer Ton mit glaukonitischen Spateisensteinknollen

und -banken = unterer Teil des Oberen Afbiens, bei Dutting
„schwarzer Ton mit Kalkbankchen", den er dem Hils zurech-

net. Er besitzt eine Machtigkeit von 17,5 m. Die groBe Mach-
tigkeit von 90 m bei Dutting erklart sich daraus, daB auf der

Radenbrock

MaBstab 1 : 3750, funffacli uberhoht

Pig. 4. Profil am Siidteil des Bahneinschnitts am Forsthaus Hankenberge.

oben nach Dutting, verkleinert,

unten dasselbe Pronl nach der Neuuntersuchung abgeandert,

jb — Subfurkatenschichten ; jw2 — Kimmeridup; cu 1 = Osningsandstein ;

cu2a =; „Griinsand des Osnings"; = FJammenmergel : d = Diluvium.

betreffenden Strecke der Ton sich in "Wahrheit durch di3 Quer-
verwerfung wiederholt, daB ferner ein Paket Sandstein, mit
darin enthalten ist und schlieBlich noch eine Scholle Kimme-
ridge (s. Pig. 4). Bei tiberspiilung der frisch abgeboschten
Schichten mit vom Regen abgewaschenen Ton konnte Dutting

21
) W, Haack, Bemerkungen zu den Stromatolithen Kat,-

kowskys. Diese Zeitschr., Bd. 61,, 1909, B., S. 221^223.
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leicht zu dieser Annahme einer zusammengehorigen toiiigen

Schichtenfolge kommen. Die Machtigkeit von 17,5 m ist aber
auch schon ungewohnlich groB und bildet gewissermaBen einen
Ausgleich zu dem so kummerlich entwickelten Osningsandstein.

6. Flammenmergel.

Tektonik. Nach Buttings Auffassung, wie sie

auch in seinem trier wiedergegeb'enen Profil Fig. 4 4^

zum Ausdruck kommt, wird der Jura von dor Kreide

durch eine Verwerfung getrennt, die Dutting als die

„Hebungsspalte des Teutoburger Waldes" ansieht. Zu
einer anderen Anschauung hatte er auch. bei dem da-

maligen Stande der Kenntnisse gar nicht kommen konnen.

Jetzt, wo die einzclnen Komponenten durch. die Verwitte-

rung der 30 Jahre sich scharfer herausheben, ergibt sich

ein abweichendes Bild. Schon die Kartierung der Umgebung
zeigi das (Fig. 5). Wir haben einen ungewohnlicherweise

ziemlich genau SO—NW streichenden schmalen iiberkippten

Sandsteinzug' mit begleitendem Griinsand und an seiner

Nordostseite die Juraschichten, deren Streichen zumTeil fast

querschlagig zu ihm verlauft. Im S verwirft eine Quer-

verwerfung den Sandstein mitsamt etwas Kimmeridge der-

art, daB er im Profil zweimal erscheint (Fig. 4 unten).

Ist nun diese zweimal wiederkehrende Grenze Kimme-
ridge-Osningsandstein eine Verwerfung oder bezeichnet sie

die diskordante Auflagerungsflache? Der Anblick im Bahn-

einschnitt ist so, daB ein mit den Gesteinen der Gegend
nicht genau vertrauter Geologe gar nicht auf den Gedanken
kommen wiirde, hier den Schnitt zwischen zwei Formationen
zu legen, geschweige denn an eine Verwerfung zu denken,

und daB ich selbst anfangs zweifelte, ob der Sandstein

wirklich der der Unteren Kreide sei oder nicht vielmekr

der im Liegenden des Kimmeridge normaierweise auftretende

Oxford-Sandstein, so daft also ein nicht iiberkipptes

Profil vorlage. Und das, obwohl ich doch von Hagen her

schon lange eine Diskordanz ahnlicher GroBe kannte! Dieses

Bild der ruhigen Aufeinahderlagerung, nur gestort durch
schwache Querverwerfungen, ergaben auch kleine Schurfe,

die ich an der genannten Grenze anlegen lieB. Dabei ist

zu bedenken, daB der Ausfall an Schichten mindestens

600 m betragt. Die Einheitlichkeit wird auch dadurch
vorgetauscht, daB sich die winklige Diskordanz erst bei

der Kartierung und bei der genauen Messung der Schichten

enthullt. Im iibrigen sei auf die bei Besprechung des
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Hohnsberges angefuhrten Griinde fur die Auflagerung hin-

gewiesen.

Bezeichnet somit die G-renze eine Auflagerangsebene;

und zwar cine solche mit ziemlich starker Diskordanz, dann
wird die sonst schwer begreifliche Tektonik des ganzen
Hiigels viel verstandlicher. Wir haben nunmehr 'im Kar-

tell bild (Fig. 5) nichts anderes vor idiis ais den Quer-
schnitt eines Jurasattels mit steilstehender
Sattelachse, dessen Umbiegung durch die
diskordante Uberlagerung des Osningsand-
steins abgeschnitten wird. Denkt man sich das

ganze System so gekippt, daB der Sandstein wieder die hori-

zontale Lage einnimmt, dann erhalten wir das Profil Fig. 6

aus dem man zugleich ersieht, daB der Battel ein „Bmch-

Maflstab 1 : 25 000

Fig. 5. Steilstehender Jurasattel am Forsthaus Hankenberge,
diskordant von iiberkippter Unterer Kreide iiberlagert.

jbm =s= Subfurkatenschichten ; jw2 = Kimmeridge ; jw3 = Grigas-Schichten;
cuwl — „Unterer" Wealden; cu I == Osningsandstein; cu2a = „Grunsand
des Osnings"; cu2/9 = Flammenmergel ; cola = Cenomanmergel; colfi

~

Cenomanplaner; d == Diluvium; a = Alluvium.
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sattei"22) ist, dessen Kern gegen die Fliigel durch Ver-

werfungen begrenzt wird. Wie verlief nun vor der Uber-

kippung die Achse dieses Sattels? Baut man sich mit

Biichern oder Papptafeln die Schichten so auf, wie sie jetzt

liegen, so findet man, daB die Achse steil nach N einschieBt,

daB sie aber, wenn man die Drehung des Sandsteins tim die

Streichlinie in die Horizontale vornimmfc, die Richtung

WSW—ONO erhalt. So also muB ihr Streichen gewesen

Fig. 6. Schematischer Querschnitt durch den Hankenberger
Jurasattel mit Kreidedecke.

(Erlauterungen wie Fig. 5.)

sein, als der Sandstein sich ablagerte, ein Streichen, das

nicht weit von hier in dem nur wenig aus der urspriing-

lichen Lagerung herausgebrachten Gebiet des flachen nord-

lichen Osningsattelfliigels, und zwar am Jurasattel zwischen

Hochholz und Musenberg noch heute direkt zu beobachten ist,

ebenso wie am Osning-Sandstein ostlich vom Hohnsberg
(s. Fig. 3) und daher in gleicher Weise nur als Modifikation

der hercynischen ' Bichtung durch einen quergerichteten

Druck aufzufassen sein wird23
), der also schon einmal bei

dieser alten Faltung in Wirksamkeit getreten sein muB, um
sich postturon zu wiederholen. Es ist, als ob in diesem

Abschnitt des Osnings ein Gebiet vorlage, das verhaltnis-

maBig leicht auf den zu verschiedenen Zeiten wieder-

kehrenden rheinischen Druck reagierte.

Alle die genannten Beispiele zeigen, daB
sich im Untergrund des Osnings bei Hagen
und Iburg ein alteres Faltensystem von ge-
nerell herzynischem Streichen findet, das

22
) Eine Bezeichnung1

, die zuerst Haarmann anwandte. E.

Haaemann, Die Ibbenbiirener Bergplatte, ein „Bruchsatter\
BEANCA-Festschrift 1914, S. 361.

23
) Siehe Anmerkung Seite 56.



t>B i z. T. scharfer Zusammenpressung von V e r-

werfungen betroffen ist und somit ©in alte-
res Bruchfaltengebirge darstellt.

Das Alter der Faltung.

Wir sahen, daB auBer dem Jura auch noch der Wealden
von der Faltung- in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Im
Gebiete dieser Faltung, das, wenn es sich nicht etwa nach
Siiden in die jetzt von der Kreide verhullte Miinstersche

Ebene hineinerstreckte und wenn nicht im Norden zugleich

schon die Piesbergachse sich auszubilden begann, recht

schmal gewesen sein rnuB, ist die aiteste nachweisbare

Unterabteilung des Neokoms das Obere Valendis2±
). Schon

am Musenberg, wo die Faltung ausklingt, haben wir tia-

gegen auch Unteres Valendis, und zwar nach unten hm
durch eine Mischfauna in den Wealden ubergehend 25

). Die

Faltung muB also - in das Untere Valendis fallen. Man
kann aber versuchen, die Zeit noch etwas genauer fest-

zulegen. Innerhalb des sonst tonigen Valendis am Nord-

rande der Iburger Sandsteinberge schaltet sich strecken-

weise ein wenig machtiger Sandstein ein, den man wohl mit

einigem Eecht als Anzeichen einer Regression des Meeres
auffassen kann. Durch seinen Gehalt an Quarzgerollen, zahl-

reichen Pflanzenresten und Kohlestuckchen (aus dem Weal-

den ?) gibt er sich als ein strandnahes Sediment zu er-

kennen. Es liegt nun nahe, diese Regression eben mit der

Heraushebung des Landes im S in Zusammenhang zu

bringen, und da der Sandstein seiner Lage im Profil nach
genau dem Bentheimer Sandstein entspricht, der dem oberen

Teil des Unteren Valendis an^ehort26), so wird die Auf-
faltung zu Ende des Unteren Vale n d i s vor sich

g eg an gen sein. Da die kimmerische Hauptphase nach

Stille in die jiingere WeiB-Jura-Zeit fallt und in ihr viel

starkere Schichtenbewegungen stattgefunden haben miissen,

ist die fruhkretazeische Faltung zugleich als schwachere

Nachphase aufzufassen, es sei denn, daB der Betrag der

gleichen Diskordanz sich nach Siiden zu in dem heute von

der Kreide verhullten G-ebiet sehr schnell vergroBert27
)-

^) Andree, a. a. O. S. 35.
25

) Gagel, a. a. 0.
26

) E. Harbort, Kreide-, Jura- und Triasformation des

Bentheim-Isterberger Sattels. v. KoENEN-Festschrift 1907, S. 486.
27

) DaB hier unter der marinen Kreide in der Tat recht

bald viel altere Gesteine zu erwarten sind, wird durch die Sol-
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Die fruhneokome Faltung muB auch sonst im nordwest-

deutschen G-ebirgsland gewirkt haben. So stellte Geupe 28
)

schon 1911 fest, daB das Neokom diskordant auf der Jura-

Wealdenmulde des Hils aufruht. Ferner fand sie Stille29
)

am Benther Sattel bei Hannover, wo sie sogar. recht kraftig

aufgetreten zu sein scheint.

Altere Phasen der kimmerischen Faltung.

Fine Diskordanz im Liegenden des Wealden kann ich

ebensowenig wie Andeee fiir das behandelte G-ebiet an-

erkennen; weder lassen sich dafur iiber Tage Anhaltspunkte
gewinnen, noch auch miissen die Verhaltnisse in der Tief-

bohrung am Musenberg mit Notwendigkeit in diesem Sinne

gedeutet werden.

Ebensowenig kann ich den Sandstein auf der Hohe des

aus Jura bestehenden Beutlings bei Wellingholzhausen nach
einer Begehung, die ich. zusammen mit Herrn Mestweedt
ausfiihrte, als Wealden-Sandstein ansehen, sondern nur als

Oxford-Sandstein.

Die auf diese beiden Punkte gegnindete Phase ist also

nicht aufrechtzuerhalten. Dies stimmt sehr gut zu dem Er-

gebnis Haeboets bei Bentheim wie auch zu der Auffassung,

zu der Randebeock30
) bei Bheine kam, wonach der Weal-

den dort durch Verwerfungen vom Lias getrennt wird.

Dagegen findet man im Liegenden der Gigas-Schichten,

die selber recht bestandig ausgebildet sind, lokale starke

quellen am Planersattel von Rothenfelde, Aschendorf und Laer
wahrscheinlich gemacht, deren Salzgehalt dem Zechstein ent-

stammen diirfte. Nur ist damit' nicht gesagt, ob das Empor-
tauchen solcher alten Kerne nicht vielleicht noch friiher ge-

schah oder begann. Erst eine Tiefbohrung konnte dariiber

AufschluB geben. Noch weiter siidlich muB ja dann auch der
groBe Abbruch der rheinischen Masse folgen, auf den Stille
aus den Lagerungsverhaltnissen an der Egge geschlossen hatte

und den Bartling in einer soeben erschienenen Arbeit als

„Munsterlandischen Hauptabbruch" bezeichnet und darstellt; siehe
R. Bartling, Transgressionen, Eegressionen und Eaziesvertei-

lung in der Mittleren und Oberen Kreide des Beckens von
Miinster. Diese Zeitschr., Bd. 72, Jahrg. 1920. A. S. 166.

28
) O. G-rtjpe, tlber das Alter der Dislokationen des han-

noversch-hessischen Berglandes und ihren EinfluB auf Talbildung
und Basalteruptionen. Diese Zeitschr., Bd. 63, Jahrg. 1911, S. 277,
Anm. 1.

29
) H. Stille, Das tektonische Bild des Benther Sattels.

7. Jahresber. der Niedersachs. geol. Ver. 1914. S. 330—333.
30

) Prufungsarbeit in den Akten der preuB. Geologischen
Landesanstalt.
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Keduktionen der alfceren Ablagerungen31
), die m. E. am

besten durch, wenn auch schwache ortliche Bewegungen
zu erklaren sind.

Wir haben bei Hagen drei einander parallele herzynisch

gerichtete Streifen von Oberem Jura: Den nordlichsten

am Siidhang des Silberberges, den mittleren an der Nord-
seite der Osningsandsteinkette und den siidlichsten in der

groBen Liicke der Sandsteinberge in der Bauernschaft Suden-
feld. Zu den letzteren s. Fig. 2.

Wahrend nun im nordlichen und im siidlichen Streifen

Heersumer Schichten, Oxford-Sandstein und Kimmeridge mit

zusammen etwa 20 m Machtigkeit deutlich entwickelt sind,

finden wir dieselben Schichten im mittleren Streifen so stark

reduziert, daB man sie nur dann uberhaupt entdeckt, wenn
die Unterkante der G-igas-Schichten gut aufgeschlossen ist.

So sind im Steinbruch von Kasselmann in Gellenbeck die

Heersumer Schichten lediglich durch eine Lage von Gry-
phaea dilata Sow., angedeutet, die z. T. schon mit dem
glaukonitischen Kimmeridgestein ausgefiillt sind. Der Ox-
ford-Sandstein fehlt ganz und das Kimmeridge wird durch nur

0,5 m glaukonitischen Kalk vertreten, wahrend es im In

und S wie bei Hankenberge zur Hauptsache aus roten

Tonen mit ebensolchen Sandsteinen besteht. Auch die Gigas-

schichten selbst zeigen noch eine Besonderheit : Gerade hier

im mittleren Streifen kommen in ihnen grobe Kalkkonglo-

merate vor32
), die zwar nicht auf altere Gesteine zuriick-

^ufiihren sind, wie das „V61kser Konglomerat" gleichen

Alters am Deister, wohl aber durch ihr Fehlen in den

anderen Streifen dieses Gebiet schon als das einer Untiefe

kennzeichnen. Auch der lange Streifen an der Sudseite des

Dorenbergs, der oben als Gegenflugel zu jenem mittleren

Streifen aufgefaBt wurde, laBt Schichtenreduktionen er-

kennen.

Da also auffalligerweise das langgestreckte schmale

Gebiet der Keduktionen zugleich gerade so streicht, wie die

fruhkretazeischen Falten, so liegt es nahe, die Liicken darauf

zuruckzufiihren, daB hier bereits vor Beginn des Portland

eine leichte Aufwolbung begann, die als Untiefe die Ab-

31
) W. Haack, Der Teutoburger Wald siidlich von Osnabriick,

Jahrb. d. preuB. Geol. Landesanstalt f. 1908, Bd. XXIX, I,

32
) Hier scheint sogar die Fauna einen lokalen Charakter zu

besitzen, wenigstens habe ich nur hier dickschalige Gastropoden
wie Natica suprajurensis Buv. und Nerita Micheloti Db Loe.
gefunden.
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lagerung in der gewohnlichen Machtigkeit verhinderte. Schon
die Heersumer Schichten sind reduziert, die hier vermutecO

tektonische Bewegung muB daher bereits an der Wende
von Mittlerem und Oberem Jura geschehen sein bzw. ange-

fangen haben. Dies© Folgerung wird noch unterstiitzt durch

folgende Beobachtungen. In dem erwahnten Steinbruch von
Kasselmann besteht das unmittelbare Liegende der die Heer-

sumer .Schichten vertretenden Muschellage aus Schiefer-

tonen mit Avicula Miinsteri Bkonn, die zwar moglicher-

weise den Ornatentonen, vielleicht aber doch schon den
Makrozephalenschichten zuzuzahlen sind. Ganz am Ost-

ende desselben Jurastreifens in Mentrup wurde ferner un-

langst ein Brunnen unmittelbar am FuBe der Kante der

Gigas-Schichten abgeteuft, der uberraschenderweise Corn-

brash zutage forderte, so daB hier also eine nicht un-

erbebliche bis weit in den Dogger hinunterreichende Lucke
besteht. Ahniiches findet man auch im weiteren Umkreise.

Am OstfuBe des Ddrenberges," an der „Herrenrest", wird

das Liegende des Kimmeridge von Subfurkatensehiehten ge-

bildet. Ende der 80 er Jahre hatte hier die Georgs-Marien-

Hiitte auf die Eisensteine des Kimmeridge geschurft und das

markscheiderische Profil dieser Versuchsbaue zeigt kon-

kordante Uberlagerung. Auch hat man an der Chaussee-

boschung nicht den Eindruck, als ob eine Verwerfung zwi-

schen dem Kimmeridge und seinem Liegenden vorhanden

ware. 350 m weiter ostlich stent aber schon Cornbrash

an. In der Gegend von Borgloh scheint auch Spulski 33
)

solches Fehlen von Doggerschichten beobachtet zu haben.

Dagegen diirfte seine Behauptung, daB die Oxfordschichten

dort fehlen, nicht zutreffen, derm auf einer kurzen Be-

gehung, die Herr Mestwerdt und ich dort ausfiihrten,

fanden wir sie schon bald deutlich, wenn auch in geringer

Machtigkeit entwickelt, so daB die von Spulski gezoge-

nen Schliisse einige Abanderungen erfahren miissen. Selbst

noch westlich vom Hagener Juragebiet trifft man auf der-

artige Erscheinungen: Darauf deutet schon die Darstellung

hin, die Ktjhlmann auf seiner Karte 3i
) von den WeiB-

Jura-Hugeln dieser Gegend gibt: Da er mit iirspruiiglicheu

Schichtlucken nicht rechnete, das ortliche Fehlen der Oberen

33
) B. Spulski, Geologie der Gegend von Borgloh und Hojte.

2. Jahresber. der Niedersachs. geol. Ver.. Geschaftsjahr 1909, S. 30.
34

) L. Ktjhlmann, Die Osning-Achse zwischen Hiiggel und
Schafberg. Jahrb. der preufl. Geol. Landesanstalt f. 1914, Teil I,

S. 1—62.
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Doggerschichten aber wolil bemerkte, sail er sich z. B. am
Hagenberg gezwungen, rund urn die ohnehin nicht maehtige
Oxford-Sandsteinkappe Verwerfungen zu Ziehen, die auf diese

Weise so wenig natiirlicli aussehen, daB sie dem Bescliauer

den G-edanken an Schichtlucken geradezu aufdrangen. Im
iibrigen habe ich selbst schon einige Jahre vorher, als ich

am Nollmanns Berg NO Stat. Natrup—Hagen in einer Zie-

geleigrube, die nahe an den flachliegenden Sandstein heran-

reichte, nur Subfurkatenschichten fand, den SchluB gezogen,

daB die hoheren Zonen des Doggers dort unter dem Sand-

stein fehlen. Diese fehlenden Zonen sind sonst aber in

der Umgegend nacbgewiesen.

Aus dem Auftreten der pflanzenfuhrenden Quarzite und
Sandsteine des Oxford (und vielleicbt des tieferen Kim-
meridge) im Wiehengebirge und im Osning hatten ferner

Lohmann 35
) und Spulski 36

) auf eine Regression des

Meeres gesclilossen und auf die Nahe eines im Siiden ge-

legenen Landes, der rheinischen Masse. Auf solche Strand-

nahe deutet iibrigens schon die auBerordentlich wechselnde
Entwicklung der Heersumer Schichten alleine hin. Es scheint

also, daB auch hier an der Wende Dogger-Malm die nega-

tive Strandverschiebung mit wenigstens ortlicher Faltung

verbunden gewesen ist, Avie wir das oben bei der jiingeren

Phase sahen. Die Annahme von Trockenlegungen auch nord-

lich des wohl noch siidlich vom Osning gelegenen Stran-

des, wie sie Spulski fiir die Gegend von Borgbh annimmt,
ist aber nicht notig, da ja, wie oben gesagt, gerade

hier die betreffenden Schichten nicht fehlen. An anderen

Stellen wie bei Kasselmann mag sie dagegen vorgekommen
sein, an noch anderen Punkten werden auch Schichten

gar nicht zur Ablagerung gelangt oder bald wieder durch

Meeresstromungen fortgespult sein. Endlich werden viel-

leicht gelegentlich Scliichtliicken durch Verwerfungen und
Verdriickungen nur vorgetauscht. Da wir aber wegen
der dortigen besonderen Verhaltnisse fiir die Oegend von

Hagen die Mitwirkung wenn auch schwacher tektonischer

Bewegungen, die zu schmalen Aufwolbungen fiihrten, heran-

ziehen muBten, so gewinnt ihre Mitwirkung auch fiir das

tibrige Gebiet an . Wahrscheinlichkeit. Zu Stilles kim-

merischer Hauptphase, die anscheinend nach Ablagerung

35
) W. Lohmann, Die Stratigraphie und Tektonik des Wiehen-

^ebirges. 3. Jahresber. der Niedersachs. geol. Ver., 1910, S. 59.
36

) Spulski, a. a. O. S. 29.
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der Gigas-Schichten und vor dor des Serpulits erfolgte 37
), ver-

halt die soeben behandelte Phase sich als schwacher Vor-

laufer, falls man nicht iiberhaupt von mehr kontinuierlichen,

nur durch kleinere Pausen unterbrochenen Bewegungen
sprechen will, die sich dann durch den groBeren Teil des

Oberen Jura hinzogen, um dann bald, namlich zu fruh-

neokomer Zeit, wiederaufzuleben.

Es wird aber noch mancher Beobachtung an guten
Aufschlussen bediirfen, ehe man in den mannigfaltigen Vor-

gangen, die sich in dieser Gegend zur Oxford- und Kimme-
ridgezeit abgespielt haben, klar sehen wird.

Wie die friihneokome Faltung, so findet man auch diese an
anderen Punkten Nordwestdeutschlands angedeutet. So schehit

etwas ahnliches am Deister der Fall zu sein („Vdlkser Konglo-

merat")38
), und der Benther Sattel bei Hannover, wo im

Korallenoolith sogar Liasfossilien auf jiingerer Lagerstatte

vorkommen, die zwar Stille 39
) von einer entfernten Land-

schwelle herleiten mochte, gewinnt im Hinblick auf die ge-

rade an ihm auch festgestellte fruhneokome Faltung an
besonderer Bedeutung als Parallele zum westlichen Osning.

tiberblicken wir zum SchluB die G-eschichte des west-

lichen Osnings und des Osnabrucker Landes, so finden wir
bis jetzt folgende Storungsphasen

:

I. Die variscische Faltung, und zwar entweder

die „saalische" oder die „asturischeu Phase40
). Verhaltnis-

maBig schwache Faltung der Saarbriicker Schichten vor

Ablagerung des Zechsteins. (Hiiggel, Tbbenbiirener Berg-

platte und Piesberg.)

II. Die kimmerische Bruchfaltung.
a) Schwache Phase an der Wende von Dogger und

Malm, die moglicherweise bis zum Beginn des Port-

land sich mehrfach wiederholt. Vorlaufer der bei

Bielefeld nachgewiesenen wenig spateren Haupt-

phase.

37
) Siehe auch 0. Burbe, Der Teutoburger Wald zwischen

liielefeld und Oerlinghausen. Jahrb. d. preufi. Geol. Landesanstalt
f. 1911, I., S. 331 u. 332.

38
) Fe. Schondoef, tlber positive Strandverschiebungen im

01>eren Jura des siidostlichen Deisters. Centralbl. f. Min. usw.
Jahrg. 1913, Nr. 14.

39) H. Stille, a. a. 0., S. 333.
*°) H. Stille, Uber Alter und Art der PhaseD variscischer

Gebirgsbildung. Nachr. Ges. "Wiss., Gottingen, math.-phys. Klasse.

1920, S. 219.

5*
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b) Starker© Phase im unteren VaLendis. Deutliche Bruch-

faltenbildung im G-ebiete von Iburg und Hagen.

III. Die „p o s t k r e t a z e i s c h e" B r u c h f a 1 1 u n g in

der Zeit nach dem Toron und vor dem Oligocan, Aufrichtung-

der Osningkette und der Piesbergach.se. Wenn es richtig ist,

daB in dieser Zeit erst die alten Kerne vor Huggei, Ibben-

biirener Bergplatte und Piesberg auftauchten, erweist sich

diese Faltung als bei weitem die starkste. Si© ist im allge-

meinen 'posthum zu der kimmerischen Faltung.

IV. Die j u n g m i o c a n e S c h o 1 1 e n b i 1 d u n g. Ein-

bniche von Oligocan und Miocan.

An der Aussprach© beteiligen sich Herr Stillk und

der Vortrag©nd©.

v. w. o.

POMFECKJ. JANBNSCH. BArTLING.

Protokoll der Sitzung am 4. Mai 1921.

Vorsitzender: Herr Pompeckj.

Der Vorsitzend© macht der G-esellschaft Mitteilung von

dem Ableben der Herren Dr. Boris, Baron von Reh-
binder in St. Pet©rsburg und Prof. Dr. Ernst Maier
in Santiago (Chile). Die Anwesenden erheben sich zu Ehren
der V©rstorb©n©n von d©n Sitzen.

Als neue Mitglieder der Gesellschaft werden auf-

genommen

:

Herr Dr. Ferdinand Bernauer, Assistent am Minora
logischen Institut der B©rgbau-Abteilung der Tech-

nischen Hochschul© in Berlin-Charlottenburg, vor-

g©schlag©n von d©n Herren Scheibe, Blvcking und
Seitz.

Herr Hermann Wolfram, Ingenieur in Dusseidorf,

Kapellstr. 9 B, vorgeschlagen von den Herren Wer-
ner, Franke und FremdlinCt.
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Herr Professor Dr. J. Stiny in Bruck a. M., Oester-

reich, Hohere Forstlehranstalt, vorgeschlagen von

den Herren Keilhack, Haupt und Nowack.
Herr Dipl.-Bergingenieur Josef Erdmenger, Lehrer

a. d. Bergschule in Hamborn, Moltkestr. 36, vor-

geschlagen von den Herren Roelen, Barking und
Stratmann.

Stddtisches Museum in Hamm i. Westf., vorgeschlagen

von den Herren Harbort, Pompeckj, Schneider.

Eine Reihe als Geschenk eingegangener Druckschriften

wird vorgelegt und besprochen.

Sodann berichtet der Vorsitzende iiber die Vorbereitun-

gen fiir die diesjahrige Hauptversammlung. Nachdem die

Stadte Heidelberg, Erlangen und Regensburg aus verschie-

(ienen G-riinden auBer Betracht bleiben mufiten, wurde vom
Vorstande Darmstadt als Ort der Versammlung in Aussicht

genommen, wo die Herren Steuer und Klemm sich bereit

e/'klart haben, die Geschaftsfiihrung zu ubernelimen. MaB-
gebend fiir die Wahl war u. a. der Wunsch, den Faoli-

genossen aus den besetzten Gebieten die Teilnahme zu er-

ieichtern sowie die Mogiichkeit praktisch-geologische Fra-

gen zu beruhren. Als Zeit wurde der 10.—13. August in

Aussicht genommen mit 3—4tagigen Exkursionen vor und
nach der Versammlung.

Darauf sprach Herr W. KOEHNE uber:

„AIter und Entstehung der Gesteine der LoBgruppe
in Oberbayern".

Vom Jahre 1909 bis zum Ausbruch des Krieges habe

ich zusammen mit F. Munichsdoefer ungefahr neun MeB-
tischbiatter bei Mimchen und Miiliidorf a. Inn geologisch-

bodenkundlich aufgenommen. Die:e Aufnahmen wurden auf

den bayerischen Katasterblattern im MaBstabe 1 : 5000 be-

wirkt, so daB es moglich war, alle Aufschlusse und Boh-

Y-ungen mit sehr groBer Genauigkeit festzulegen. Fiir die

Veroffentlichung sind die Karten dann vom aufnehmenden
Geologen noch1 in die MeBtischblatter 1:25 000 ubertragen

worden. Obwohl zahlreiche Aufsclilusse vorhanden waren,

haben wir das Gebiet mit einem dichten Netz von Bohrungen
(mit dem iy2-ui-Bohrer) uberzogeri und auch in groBerer

Zahl Aufgrabungen vornehmen lassen, so daB es \u6glicli

war, die Bodenverhaltnisse im Gelande sehr eingehend



— 70 —

kennen zu lernen. Auch wurden Schlammanalysen mit dem
KoPECKYSclien Apparat in groBer Zahl ausgefiilirt. Auf die
Bedeutung der Schlammanalysen und ihrer zeichnerischen
Darstellung auch fiir geologische Fragen hat bereits Siegert
1912 hingewiesen1

).

Da nun auf alien aufgenommenen Blattern Gesteine der

LoBgruppe vorkamen, so hot sich reiche Gelegenheit, auch
Unterlagen zur Beurteilung von Alter und Entstehung dieser

Gesteine zu sammeln. Von den in Betracht kommenden
Blattern sind Gauting, Baierbrunn und Ampfing erschienen;
Pasing, Dachau, SchleiBheim, Miihldorf, Neudtting, Win-
tering, Taufkirchen, G-ars a. Inn waren bei Kriegsausbruch
ganz oder teilweise aufgenommen.

Ich muB zunachst einige Worte iiber den geologischen
Bau -des Aufnahmegebietes vorausschicken, der in den
Grundzugen bereits vor Beginn der Spezialaufnahme, durch
Penck, v. Ammon und andere geklart worden war. Das
alteste Gestein des Diluviums ist hier die Deckenschotter-
Xagelfluh, die in einigen Aufschliissen zutage tritt (vgl.

Blatt Gauting, Baierbrunn).

An einem mehr siidlich gelegenen Fundpunkt bei Arget
sind in einer feinkornigen Einlagerung in dieser Nagelfluh

Konchylien gefunden worden. B,. Schkoder2
) hat sie be-

stimmt und gezeigt, daB die klimatischen Verhaltnisse zu

Lebzeiten dieser Tiere den heutigen ahnlich gewesen sein

miissen. Diese Nagelfluh unterlag an ihrer Oberflache einer

starken Verwitterung, ehe sich weitere Absatze darauf

bildeten. Es entstanden dabei die geologischen Orgeln, die

besonders in einigen Aufschliissen siidlich von Kraiburg a. I.

selrr schon entwickelt sind. Im Isartal siidlich von Munchen
sind die nach der Verwitterungszeit der Deckenschotter-

Nagelfluh folgenden Absatze stellenweise durch feinkornige

Bildungen vertreten, die zum Teil als fluviatile Mergelfein-

sande anzusprechen sind, an einer Stelle bei Hdllriegels-

kreuth aber den petrographischen Charakter eines Losses

annehmen. Die darin gefundenen Schneckenarten deuten

bestimmt auf ein kaltes Klima hin. So wichtig dieser

, ;
LoB von Hollriegelskreuth" fiir die Glazialgeologie ge-

worden ist, so ist doch das Vorkommen so klein und ver-

!) Diese Zeitschr., 64. Bd., S. 516.
2
) R. Schroder, Die' Konchylien des Miinchener Gebiets vom

Pleistozan bis zur Gegenwart. Nachrichtenblatt der Deutschen
Malakozoolog. Ges., Heft 3 u. 4. 1915. — Ref. Mitteil. d. Geo-
s:raph. Ges. Munchen, 11. Bd, 1916, S. 311.
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einzelt, daB ©s fiir die Losung der LoBfrage weiter keina

Bedeutung besitzt. Unmittelbar iiber diesem L6B von Holl-

riegelskreuth folgt nun der Hocht©rrass©nschott©r, eine eis-

zeitlich© Ablagerung, die mit den Moranen der RiBeiszeit,

den sog. auBeren Moranen, verkniipft ist. Die Hocht©rrassen-

sciiotter bilden nicht eine einzelne Terrasse, sondern jedenfails

mehrere. Nach der RiBeiszeit folgt© die zweite Verwitte-

rungszeit, in welcher die Moranen und Terrassen, die aus

ungemein kalkreichem Material bestehen, mit ein©m kalk-

freien, rotbraunen, steinigen Verwitterungsl©hm bedeckt

wurden. Dieser Verwitterungslehm ist sehr arm an "Teilchen,

die eine KorngroBe zwischen ein Zwanzigstel und ein

Hundertstel Millimeter besitzen. Uber ihin liegen nun die

Gestein© der LoBgruppe, die sich gerade durch d©n Reichtum
an solchen Teilchen zwischen ein Zwanzigstel und ein

Hundertstel Millimeter KorngroBe auszeiclmen. Wahrend
diese G©st©ine abg©s©tzt wurden, riickten- die Gletschei"

wieder vor. Si© kamen ab©r in di©ser letzten, der Wiirm-
©iszeit, nicht so weit wie in der RiBeiszeit; sie gelangten

z. B. im Wiirmtal bis Leutstetten ' (Blatt G-auting), im Inn-

tal bis Gars. Die Ausbildung di©ser Glazialablagerungen

ist eine weiSentlich andere wi© in Norddeutschland. Wahrend
in Norddeutschland di© Inland©ismassen beim Vorriicken auf-

warts steigen und die Gewasser vor sich stauen muBten,

war ©s im Gebiete der Voralpen umgekehrt. Die Gletscher

riickten abwarts und schiitteten an ihrem FuBe steilgeneigte

riesige Schotterfelder auf. Wahrend in Norddeutschland die

auBersten Endmoranen der letzten Eiszeit im Gelande nur

schwach hervortreten und bei der Kartierung kaum sicher

festzustellen sind, heben sie sich im Alpenvorlande in der

augenfalligsten Weise heraus. Dem Rand© d©s Eises ©nt-

stromten machtige Schmelzwasserstrome mit starkem Ge-

falle, die zunachst groben Schotter, mit wachsender Ent-

f©rnung natiirlich auch feinere Sedimente absetzten. Diese

Schotter, die Niederterrassenschotter, bilden im Inntal die

ausgedehnt© Ampfinger Stufe. Die Niederterrassen hab©n ein

steileres Gefalle als die Hochterrassen und kreuzen di©se

infolg©d©ssen. Dabei blieb an einigen Stellen dicht vor dem
Eisrande die Verwitterung'sdecke des Hocht©rra,ss©nsichotters

noch unter dem Niederterrassenschotter erhalten. Eine

solche Stell© bei Hdllrieg©lskreuth ist s©it lang©m bekannt,

©in© weiter© b©i Schrankbaum im Inngebiet habe ich 1913

aufgefunden. In groBerer Entfernung vom Eisrande schnitten

sich die Schmelzwasser der Wurmeiszeit tiefer in die auBeren
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Moranen und Hochterrassen ein unci furchten zahlreiche

breite Taler aus, die durch diese alteren Riedel hindurchi-

gehen. Einen Uberblick iiber die Entwicklung der Nieder-

terrassen bei Miinchen gibt die Zeichnung auf S. 36 der

Erlauterungen zu Blatt Gauting der geologischen Karte
1 : 25 000.

In der Miinchener Gegend sincl bei der spateren Erosion

die Reste der alteren Moranen und Hochterrassen und somit

auch die sie bedeckenden Gesteine der LdBgruppe nur in so

sparlichem MaBe erhalten geblieben, daB man schwer ein

klares Bild iiber Alter und Entstehung dieser Gesteine ge-

winnen kann.

Anders liegen die VerlialtDisse im Inngebiet, das iiber-

liaupt, wenn es einmal fertig kartiert ist, die Diluvialgeologie

wesentlich bereichern wird. Ich hatte vor dem Kriege dam it

angefangeii, den Gesteinen der LoBgruppe Oberbayerns und

besonders des • Inngebietes eine sehr eingehende Sonde r-

bearbeitung zu widmen. Durch den Kriegsausbruch wurde
aber die weitere Kartierung unterbrochen, auch siedelte

ich im Jahre 1916 nach Berlin iiber, so daB meine an-

gefangene Abhandlung liegen blieb. Ich mochte aber nun

doch die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchungen, iiber

die ich bereits vor sieben Jaliren in der Geologischen Ver-

einigung in Miinchen einen Vortrag gehalten hatte, nun auch

einem weiteren Kreise von Fachgenossen bekannt geben.

Als die Gietscher der Wiirmeiszeit vorruckten, da fiihrten

ihre Schmelzwasser natiirlich, ebenso wie die der heutigen

Gietscher, .die feine Gletschertriibe mit, die groBenteils aus

kalkreichen Staubteilchen von ein Zwanzigstel bis ein Hun-

dertstel Millimeter KorngroBe bestand. In einiger Entfernung

vom Eisrande, wo das Gefaile der Schotterfelder geringer

wurde, konnte solche Gletschertrube stellenweise zum *Ab-

satz gelangen. So oft Niedrigwasser eintrat, lagen solche

Flachen trocken und kahl da. So muBte der Wind bei

trockenem Wetter auf ihnen sein Spiel treiben und Sand

und Staubteilchen aufwirbeln und fortfuhren. Derartige Er-

scheinungen finden sich noch heute. Besonders anschaulich

hat das Lautekboen geschildert3
). Er beobachtete, wie

im Rheintal oberhalb des Bodensees (im Purstentum Liechten-

stein) im Februar bei Fohnsturm groBe Staubwolken aus-

3
) Rob. Lauterboux, Tiber Staubbildung aus Schotterbanken

im FluBbett des Rheins. Ein Beitrag zur LoBfrage. Verli. d. Natur-

hist. med. ,Ver. zu Heidelberg. N. F. XI, Bd., 4. Heft, 1912.
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geblasen wurden. Der Staub bestand teils aus Sand, der in tier

Nahe des Bodens flog, teils aus feinem Staub, der sich

in groBere Hohen erhob. Der feinere Staub wurde aus

der Grletschertrube ausgeblasen, die der Rhein mit sich

fuhrte und auf den Schotterbanken abgelagert hatte. GTen m
dieseiben Vorgahge spielten sich im Inntal bei Miihldorf

in der letzten Eiszeit ab nur in viel groBerem MaBstabe.
Das Inntal hatte damals hier eine Breite von vielen Kiio-

metern und wurde im N vom Tertiarhugelland, im S vom
Gebiete der Hochterrassen begrenzt. Dies© Flachen waren
damals nicht von Wald bedeckt, sondern beisaBen vermutlich

einen steppenartigen Charakter. Man kann nun ziemlich

genau verfolgen, wo der Staub hingekommen ist, den "die

Winde aus dem Inn tale nach verschiedenen Bichtungen hin

ausbliesen. Ein Teil davon gelangte nach N ein Stuck

weit ins Tertiarhugelland hinein, wo er mit den ortlichen

Gehangelehmen durch Wechsellagerung und stellenweise

auch durch Vermischung verknupft wurde>4). Viel groB-

artiger aber sind die Stauablagerungem im S des alten Tales.

Der Sand, der aufgewirbelt wurde, kam im allgemeinen

nicht weit. Er gelangte nur in bescheidener Menge aus

dem Tale auf die Hochflachen hinauf und blieb hier bald

liegen. Der feinere Staub konnte hoher und weiter fliegen;

er konnte somit groBere Hohenunterschiede uberwinden und
ura so weiter geiangen, je feiner er war. Nun kam es auch
damals zuweilen vor, daB es regnete. Dann wurde ein Teil

der frischen noch lockeren Staubablagerung vom Begen-

wasser weiter gespiilt, besonders an solchen Stellen, wo das

Gelande uneben war. An Stellen, wo das Begenwasser ver-

sickerte, lost© es auch den Kalkgehalt aus dem kalkreichen

Staube gleich oder spater wieder auf. Diese Versickerung

fand natiirlich nicht xiberall gleichmaBig statt. Bei dem
groberen sandigen Material konnte das Wasser leicht ver-

sickern und den Kalkgehalt auslaugen. Bei dem feineren

Staub war die Versickerung besonders in dem starker zer-

schnittenen Streifen in der Nahe des Inntales an vielen

Stellen dadurch erschwert, daB hier mehr Wasser ober-

flachlich ablief. Nun ist in einem ©inige Kilometer breiten

4
) Die dabei entstehenden Bodenverhaltnisse sind geschildert

in Koehne, MuNiCHSDOKFBE, Gagel. Das Staatsgut d. K. b.

Akademie Weihenstephan bei Freising. Geolog.-bodenkundl. be-

arbeitet. Geognost. Jahresh., XXV. Jahrg. 1912. — Auf Blatt

Winhoring ist die subaerische Decke des Tertiarhiigellandes

auf groBeren Flachen von mir kartiert worden. •
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Streifen in der Nahe des Inn'tales, der auf Blatt Ampfing
der geologischen Karte 1 : 25 000 dargestellt ist, vor allem

Staub von ©in Zwanzigstel bis ein Hundertstei Millimeter

KorngroBe abgelagert, in dem der Kalkgehalt haufig er-

halten geblieben ist. Es liegt hier echter L6B vor. Je weiter

weg vom Inntal und je hdher hinauf man kommt, um so

feiner wird die Ablagerung, um so me'hr treten die Teilchen

unter ein Hundertstei Millimeter KorngroBe hervor5
). Wo

beim typischen LoB der Kalkgehalt ausgelaugt worden ist,

sieht das Gestein noch genau so aus, wie L6B. Man kann
es nur mit Hilfe der Salzsaure davon unterscheiden. Wenn
man den LdB mit Salzsaure entkalkt, bleibt die KorngroBen-
zusammensetzung im wesentlichen dieselbe. Das durch Ver-

witterung von L6B entstehende Grestein ist also hochstens

um einen ganz geringfiigigen Betrag feinkorniger, als der

L6B selbst. Wo wir wesentlich. feinkornigere Lehme finden,

sind diese bereits aus einem feineren Staube entstanden, nicht

aber erst durch die Verwitterung so feinkornig geworden.

Auffallend ist nun, daB der feinere Staub, bei dem die Teile

unter ein Hundertstei Millimeter KorngroBe etwa 40o/ und
dariiber ausmachen, sehr haufig ganz entkalkt ist. Z. B.

findet man auf den Hochflachen siidlich des Inntales sudlicli

der auf Blatt Ampfing eingetragenen roten Linie riiemals

mehr Kalkgehalt im Untergrunde. Es muB aber angenommen
werden, daB hier der Staub ebenfalls urspriinglich kalkhaltig

war und seines Kalkgehaltes erst nachtraglich, wenn auch
vielleicht gleich nach dem Absatz, beraubt wurde. Alle

Gesteine der LoBgruppe, auch die feinkornigeren, besitzen

eine gewisse Burchlassigkeit, die durch die Rohrchen-

struktur begiinstigt wird. Dazu kommt noch die meist ge-

ringe Oberflachenneigung. Denn die G-esteine der LoBgruppe
finden sich, soweit mir bekannt, nur auf Hangen,
die —4 °, hochstens bis 7 Neigung aufweisen. Bei dem
humiden Klima Oberbayerns konnen nun so reichliche

Mengen Sickerwasser ein- und durchdringen, daB der Kalk-

gehalt ausgelaugt werden kann. Er konnte daher jedenfalls

in den Staubablagerungen nur da erhalten bleiben, wo die

Versickerung besonders gering war. Das war wohl be-

sonders da der Fall, wo die Gehangeneigung etwas groBer

war als an anderen Stellen und wo auBerdem noch die Uber-

5
) Fiir die Beurteilung der KorngroBen wurde die graphische

Darstellung im Dreieck benutzt, wie sie bereits in den Er-
lauterungen zu Blatt Ampfing, 1916, S. 46, und Blatt Gauting.
Textbeil. zu ' S. 46, verwendet worden ist.
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lagerung mit einem etwas feinkornigeren Boden die Ver-

sickerung erschwerte.

Dor Ort der groBten Staubverwehung war jedenfalls

an eine gewisse Entfernung vom Eisrande gebunden. Denn
dicht vor dem Eisrande war wo'hl das Gefalle zu steil,

als daB sich groBere Ablagerungen von Gletschertrube

bilden konnten. Infolgedessen muBte sich die Hauptver-

wehungszone mit 'dem Vorriicken der Gletscher talabwarts

verschieben. Der den Endmoranen am nachsten gelegene

LoB und Lehm auf den auBeren Moranen und den Hoch-
terrassen ist daher der alteste. Er ist beim weiteren Heran-

riicken des Eisrandes zum groBen Teile wieder zerstort

worden. Zu der Zeit, als die Wiirmvereisung ihre groBte

Ausdehnung erreicht hatte, konnten nur weiter nordlich

gelegene Staubabsatze gebildet werden.

Als die Eismassen anfingen, sich zuriickzuziehen, bildeten

sich hinter den Endmoranenwallen Stauseen, in denen die

Gletschertriibe als Mergelfeinsand und Tonmergel zum Absatz

gelangte. Damit muBte die LoBbildung und sonstige Staub-

ablagerung plotzlich aufhoren. Infolgedessen findet man
auf den Niederterrassen in Oberbayern niemals L6B.

Als das Eis sich bis hinter Wasserburg zuruckgezogen

hatte, blieb im Inntal bei Wasserburg eine Barre von

Blockmergel, die die Schmelzwasser nicht so schnell durch-

sagen konnten. Dahinter, im Zungenbecken, bildete sich

der groBe See von Rosenheim, in dem ungeheure Massen
von feinkornigen Sedimenten zum Absatz gelangten. Erst

als das Eis schon bis ins Alpengebiet zuriickgeschmolzen war,

wurde die Durchsagung der Wasserburger Barre vom FiuBe

erreicht. Der Inn hatte es nun mit lockeren Kiesauf-

schuttungen zu tun, in die er in rascher Polge eine groBere

Anzahl von Terrassen einschnitt, die auf Blatt iVmpfing

dargestellt sind. Erst als der FluB sich bis auf den festeren

tertiaren Untergrund eingeschnitten hatte, verlangsamte sich

wieder das Tempo der Terrassenbildung.

Wahrend dieser ganzen Zeit fortschreitender Erosion

kam es in Oberbayern nirgends mehr zur Bildung von
LoB Oder anderen groBen Staubablagerungen. Diese sind

vielmehr nur zu der Zeit entstanden, als die Gletscher

der letzten Eiszeit vorruckten und von den Ufern der

Schmelzwasserstrome immer wieder neu abgesetzte

Gletschertriibe fortgeblasen wurde.
Die Aufnahmen in den LoB- und Lehmgebieten Ober-

bayerns haben auch gezeigt, wie geologische und boden-
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kundliche Untersuchungsverfahren ineinander ubergeheu und
wie durch eine sorgfaltige geologische Untersuchung der

subaerischen Bildungen auch fur die wirtschaftlich ange-

wandte Bodenkunde brauchbare Unterlagen gewonnen
werden konnen.

An der Diskussion beteiligen sich die Herren Keilhack,
Bernauer, Zimmermann i, Fuchs und der Vortragende.

Herr SCHLOSSMACHER fuhrte Projektionen einiger

Erzanschliffe mit dem metallographischen Mikroskop vor.

Zum Gegenstande sprechen die Herren Schneider und
SCHLOSSMACHER.

Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.

v. w. o.

Pompeckj. Schneider. Bartling.

Briefliche Mitteilungen.

3. Zwei grofie, zweizehige Fahrten hochbeiniger

Bipeden aus dem Wealdensandstein

bei Buckeburg,

Von Herrn Max Ballerstedt in Biickeburg.

(Mit 10 T xtfiguren
)

Am SchluB des Jahres 1904 grub ich im groBen Stein

-

bruch des Harrl im Wealdensandstein, urn festzustellen,

ob sich unter den in einer Schicht jenes Bruches besonders

hiiufig auftretenden Dinosaurierspuren Fahrten eines groBen,

bipeden vierzehigen Sauriers befanden, wie es eine von

dort stammende, aber schadhafte Fahrte wahrscheinlich

machte. Das Ergebnis war das erhoffte; neben zahlreichen

dreizehigen Fahrten groBer, zweifuBiger Saurier konnte aus

jener Schicht eine groBere Zahl von Fahrten gewonnen
werden, welche auBer den drei groBen, nach vorn gerichteten
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