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k VeBStteh einer PalaogeogTaphie des

europaischen Oberdevonmeeres.

Von Herrn O. H. Schindewolf, Marburg.

(Hierzu Tafel VI und 4 stratigraphische Ubersichtstabellen.)

Teildruck einer von der philosophischen Fakultat der

Universitat Marburg

gekronton Preisschrift

fiir die auf das Jahr 1919/20 gestellte Preisaufgabe : „Die

devonischen Kalke der Umgegend von Hof sind auf ihren

Fossilinhalt zu untersuchen und mit den entsprechenden

Bildungen des Rheinischen G-ebirges zu vergleichen. Auf
G-rund der gewonnenen Resultate ist das paiaogeographiscbe
Bild des Oberdevonmeeres in Nordeuropa zu behandeln. u
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Einleitung.

In) AnscMufi an meine Studien tiber das Oberdevon in

der Umgegend von Hof in Oberfranken (Lit.-Verz. 122—124)

babe ich G-elegenheit genommen, zunacbst die iibrigen deut-

schen Oberdevonvorkommen und sodann auch die des aufier-
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deutschen Europas in den Kreis meiner Untersuchungen
einzubeziehen. Es geschah das einerseits, um festzustellen.

ob die durch It. Wedekind (L.-V. 139—146) fur das Rhei-
nische Gebirge angenommene und durch mich in einigen

wenigen Punkten erweiterte Stufen- und Zonenfolge des

Oberdevons auch fiir dieses groBere Gebiet allgemeine An-
wendbarkeit besitzt, und anderseits, um zu einer einheit-

iichen Erfassung der Besonderheiten des europaischen Ober-

devons auf palaogeographischer Grundlage zu gelangen.

Was den ersten Punkt anlangt, so babe ich die Genug-
tuung, mitteilen zu konnen, daft sick die durch A. Denck-
mann (L.-V. 25—32) inaugurierte imd von Wedekijstd im
einzehien ausgearbeitete und biostratigraphiseh begriindete

Oberdevongliederung iiberall bewahrt hat, wo nur immer
Oberdevon in Cephalopodenfazies auftritt. -Hinsichtlich meiner
Untersuchungen iiber die Palaogeographie des europaischen

Oberdevons ist zu bemerken, daB es sich dabei naturgematf

nur um einen ersten tastenden Versuch handeln kann, da
die zurzeit vorliegenden Daten zu einer abschlieBenden Be-

handlung bei weitem noch nicht ausreichend sind.

Zwei Wege sind es, die nach I>acque (L.-V. 20, S. 302)

bei der Bekonstruktion palaogeographischer Verhaltnis:e ein-

geschlagen werden konnen, das sind einmal Untersuchungen

iiber den Faunencharakter raumlich weit voneinander ent-

fernter Vorkommen zur Feststellung der allgemeinen Aus-

dehnung -einstiger Meeresbecken und zum andern das Sam-
meln positiver stratigraphischer Beobachtungen namentlich

in solchen Gegenden, wo man den Verlauf der ehemaligen

Meereskiisten vermutet. Beide Methoden sind hier kombi-

niert worden, um ein Bikl iiber die Palaogeographie des euro-

paischen Oberdevonmeeres zu gewinnen. Weitere Unter-

suchungen werden zweifellos dazu fiihren, die hier ent-

worfene Skizze in manchen Punkten abzuandern und zu

berichtigen, aber dennoch diirfte eine derartige Zusammen-
stellung des bisher Bekannten im Verein mit dem mir vor-

liegenden neuen Material unter einem bestimmten Gesichts-

punkt nicht ohne Wert sein. Sie lehrt uns am besten die

noch bestehenden Lucken erkennen und gibt uns neue Pro-

bieme an die Hand, die zu Anregungen fiir weitere Unter-

suchungen werden konnen.

Was icn im folgenden gegeben habe, beruht, soweit es

die deutschen Verhaltnisse betrifft, zumeist auf eigenen stra-

tigraphischen und palaontologischen Untersuchungen. Durch
zahlreiche Exkursionen und vielfach auch eingehendere Ge-

t
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Landearbeiten habe ich mir eine moglichst genaue Kenntnis
fast alier wichtigeren in Frage kommenden Oberdevonauf-

schlusse zu erwerben gesucht, erst in zweiter Linie ist zu
rneinen Ausfiihrungen dann die Literatur herangezogen wor-

den. Das von mir selbst gesammelte Material habe ich

zuweiien in wiinschenswerter Weise erganzen konnen durch

Eossilsuiten, die ich in den geologisehen Instituten von

(xottingen, Breslau and namentlich Marburg vorfand. So
hat sich wenigstens fur Deutsehland ein einigermaJSen ab-

gerundetes Bild gewinnen lassen. G-roB sind hingegen noch
die Lueken unserer Kenntnis fur das aufierdeutsche Europa.

Auch hier haben mir allerdings manch schone Suiten vor-

gelegen, z. B. von Cabrieres, aus den Karnischen Alpen
und dem Polnischen Mittelgebirge, so daft ich auch hin-

sichtlich dieser Ix)kalitaten wenigstens einiges Eigene zu

geben vei-mag. GroBtenteils habe ich aber hier meine An-
gaben aus der Literatur schopfen miissen, wobei sich jedoch

haufig Umdeutimgen als notwendig ©rwiesen, die, wie ich

hoffe, Verbesserungen gegeniiber der bisherigen Auffassung

bedeuten.

Ehe ich nun nach diesen Vorbeinerkungen zurn Thema
ul>ergehe, ist es mir eine angenehme Pflicht, auch an diesem
Ort mehreren Herren fiir ihre liebenswiirdige Unterstiitzung

meinen besten Dank auszusprechen. Es ist dies in erster

Lime Herr Prof. Wedekind (Marburg), der mir im Zu-

sammenhang mit meiner Bearbeitung des Oberdevons von

Hof die Anregung zu der vorliegenden Studie gab unci mir in

zuvorkommendster Weise zu deren Durchfuhrung die reichen

SammLungen und Hilfsmittei seines Institute zur Verfiigung

stellte. Des weiteren schulde ich herzlichen Dank den Herren
Prof. Bkoili und Dr. Dacque (Munchen), Prof. Cloos
(Breslau), Prof. Kkumbeck (Erlangen), Geheimrat Pom-
j'Eckj (Berlin), Prof. Stille (G-ottingen) sowie Herrn Ge-

heimrat Walthee (Halle) fiir die freundlichst erteiite Er-

laubnis zur Einsichtnahme der ihnen unterstellten Samm-
lungen bzw. fiir die bereitwiilige Darleihung von Origin aleu' ).

Manuskript abgeschlossen : Marburg, den 15. 10. 19.

a
) Nach .UnschluB des Manuskrij>!s haben mich noch die

Herren Prol*. JDannenbeiiq (Aachen), Privatdozent Dr. Richteb
(Frankfurt) und Prof. v. Seidlitz (Jena) durch liebenswiirdige

Zusendung von Oberdevonfauneii verpfliehtet. Die sich aus deren
Un ersuchung ergebenden Resultate konnten hier Icilweise noch
mit verwertet werden. Auch den soeben genannten Herren
sage ich an diesem Ort fur Lhr FiUbgegenkommen meinen er-

gebensten Dank.
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I. Mittelenropa.

a) Rheinisches Gebirge.

Zwei Faktoren sind es, die in ganz besonderei' Weise
bestimmend auf die Ausgestaltung des Rheinischen Obet

devons und seiner Faziesverhaltnissp einwirkten. l>as ist

einmal der im Norden gelegene und im Gebiet Beigiens und
des westlichen Rheinlandes stark nach Siiden vorspringende
„N o r d a 1 1 a n t i s c h e K o n t i n e n t", dessen Siidgrenze zur

Mitteldevonzeit bereits deutlich durch ein Band von Ko
rallenriffen markiert wird, und im Siiden eine I^andmasse,

die icb gemeinsam mit Herrn Wedekind als „A 1 em a n -

nische I )i s e l"2
) bezeichne. Unter dem letzteren BegTiff

verstehen wir ein ausgedehntes Kontinentaigebiet, das die

Massive von Rocroy, Givonne, Stavelot and Serpont. den
Siegerlander Block, groBe Teile Frankens, das Munch'berger

Gneismassiv, das Erzgebirge, das sachsische Granuiitgebirge

sowie die Sudeten im Norden und im Siiden die Westalpen,

Vogesen und das franzosische Zentraiplateau umfaftte (vgl.

dazu Taf. VI). In all den aufgezahlten Gebieten haben wir
mit der Sicherheit, von der in palaogeographischen Dingen
iiberhaupt zu reden zulassig ist. ehemalige Landniassen

vor uns, die bier zu einer einzigen groBen Inset im Herzen
Deutschlands und Fraukreichs zusammeugefaBt sind. Die

Frage, ob die genannten Landgebiete nun tatsachlich eine

einheitliche, zusammenhangende Landmasse oder etwa eine

Inselgruppe gebildet haben, soil hier nicht weifcer diskutiert

werden, da dies fiir den auf die Sedimentation ausireubten

EinfluB nur von nntergeordneter Bedeutung ist.

Die westlichsten Oberdevonvorkominen des Rheinischen

Gebirges sind in dem Gebiet von Aachen gelegen, deren

genauere Kenntnis man vor allem Holzapfbl (L.-V. 76

unci 77) verdankt. In seiner Ausbiidung schlieBt es sich

nahe an die des belgischen Oberdevons an und wurde in

Ubereinstimmung mit dieseni von Holzapfbl in eine untere

Frasne-Stufe und eine obere o.ler Famenne-Stufe eingeteilt.

Zu unterst lagern hier— bei S t o 1 b <
v r g fiber den nur wenige

Meter machtigen „Grenzschiefern" — dickbankige, meist

hell gefarbte Kalksteine mit Stromatoporen, der sog. Frasne

2) Nach den Alemannen benannt. cinem ehemals im Maiii-

gebiet, zu beiden Seiten des Oberrheihs und in der Schweiz an-

siissigen Volksstaram. — Vgl, das in der Tafelerlauterung (S. 21b)

Gesagte.
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ringocephalenkalk mi i!iiMji:e|.'h;il':iikalk
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Kalk (tox). Daruber iolgt der obere Teil der Frasne-Stufe

(to lo), kalkige lichtgraue Schiefer mit Einlagerungen von
Knollenkalken, die stellenweise haufig Spirifer Verneuili

Murch. sowie Cyathophyllum- unci Phillipsastraea-Arten
fuhren. In ihren oberen TeiLen entsprechen si© nach Holz-
apfel den Matagne-Schiefern Beigiens und Prankreichs sowie

den altersgieichen Btidesheiiner Schiefern der Eifel, so dal>

also die gesamte bisherige iSchichtenfolge die Manticoceras-
St ufe der Oephalopodenfazies vertreten wiirde.

Die nun foigenden Famenne-Schichten lassen iin Siid-

ostem des Gemotes eine deutliehe Zweiteiiung erkennen.

Die untere Famenne-Stufe setzt sich aus graugriinen, sandig-

gliramerigen Schiefern zusammen. die durch folgende Fauna
aMsgezeichnet sind:

Spirifer Verneuili Murch.
Spirifer Murchisoni de Kon.
Pugnax pugnus Mart. sp.

Pugnax acuminatus Mart. sp.

An der Hangendgrenze dieser Schiefer tritt eine gegen
i m machtige Bank eines unreinen roten Knollenkalkes

foorvor,- der durch die in ihm eingescblossene Goniatiten-

fauzia von Wichtigkeif fur einen Vergleich mit der Cephalo-

podenfazies ist. Diese setzt sich u. a. aus:

Cheiloceras subpartitum Mstr. var. crassa Wdkd.
„ Verneuili Mstr. sp.

circumflexum Sdbg. sp.

Pompeckji Wdkd.

„ amblylobus Sdbg. sp.

„ globosum Mstr. em. Schdwf.

„ sacculus Sdbg. sp.

au&ammen und ermoglicht, die untere Famenne-Stufe Aachens
mit der Liegendzone dor Cheiloceras-Stufe in Parallele zu

sctzen.

Die obere Famenne-Stufe benefit aus graugrunen bis

goibbraunen glimmerreichon Quarzsaaidsteinen mit gelegent-

lichen Ein lagerungen von gleichfalls glimmerigen sandigcn

Schiefern. In ihren unteren Teilen werden sie von Holz-
apfel mit den „Psammites du Oondroz", in ihren hangenden

Partien mit den „ Assises de Montfort" Mourlons ver-

glichen. Die spariiche Fauna dieser reinen Brachiopoden

Lamollibra-nchiaten-Fazies besteht u. a. aus foigenden

Fk>rmen

:
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Spirifer VerneuiU Murch.
Rytichonella (?) triaequalis Goss.

Strophalosia productoides Mttrch. sp.

Aviculopecten Jaliae de Kon.
Aviculopecten aquisgranensis Frech
Dolnbra unilateralis Sow. sp. (= CucuUaea Har-

dingii auct.).

AuBerdem werden von Holzapfel noch Landpfianzenresfce

erwahnt.

Lnwieweit die obere Fainenne-Stuie das hohere Qber-
devon nach dem Hangenden zu vertritt, laBt sich Leider

infolge des Fehlens jegLicher Cephalopoden-Einlagcnuigen
nicht angeben. In Analogie mit anderen, weitor unten

zu besprechenden Vorkommen darf aber wohl geschtossen

werden, daB auch bei Aachen das Oberdevon nach oben
zu kaum volLstandig sehi wird, und daB der dariiber folgende

Kohlenkaik wahrscheinLich in transgredierender Lagerung
auftritt.

Von Interesse sind die fluckschhisse, die das Aachener
Oberdevon hinsichtlich der Yerteilung- von Land und Meer
zu jener Zeit zu Ziehen gestattet. Es ist angesichts der ge-

schilderten Ausbildungsweise der fragiichen Schichten selbst-

verstandlich, daB der solch machtige schiefrige und sandige

Sedimente mit gelegentlichen Einlagerungen von wohlkonser-

vierten Landpflanzen liefernde Kontinent in nicht groBer

Feme gesucht werden kann, und in der Tat verLauft, wie

aus den noch zu besprechenden Yerhaltnissen Beigiens un-

zweideutig hervorgeht, unmittelbar im Norden von Aachen

die Sudgrenze des NordatlantLschen Kontinents. Zunj

anderen kann das Meer nur eine geringe Tiefe besessen

haben, wie die Korallenriffe, diese unzweifeihaften Marken
der Flachsee, an der Basis des Oberdevons anzeigen: wir

haben hier einen relativ nur sehr schmalen Meeresarm
vor uns, der im vSiiden durch den das Massiv von Stavelot

unifassenden Teil der Aleinannischen Insel begrenzt wird.

Nur wahrend der Cheiloceras-Stute, die sicli durch das

Yorkonuneii von Cephalopoden auszeichnet, inufi eine \^e-

ringe Vertiefung des Meeres eingetreten sein.

Verfoigen wir nun zunachst die sich uns entlang des

Sudrandes des Nordatlantischen Kontinents darbietenden

Verba ltnisse, so treten uns in der Umgegend von EJber
f eld und ndrdlich davon bei Velbert die naclisren ol>er-

\
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devonischen Ablagerungen entgegen. Zu ihrer Kenntnis ist

von Paeckelmann (L.-V. 106) ein beachtenswertes Material

zusammengetragen worden, das jedoch m. E. vielfach eine

andere Deutung" erheischt. ais sie ihra von diesem Alitor

zuteii geworden ist.

Interessant wird das Elberfelder G-ebiet dadurch, dal.>

in ihin ein Ubergang zwischen der eintonigen Brachiopoden-

schiefer- und -sandstein-Fazies Belgiens und der mehr ge-

gliederten cephalopodenfuhrenden Schichtenfolge des Sauer-

landes vorliegt. Man hat daher im Bergischen Lande oder

speziell innerhalb der Herzkamper Mulde zwischen einer

westlichen und einer ostlichen Ausbildung zu unterscheiden.

deren Grenze etwa durch den Ort Dornap bezeichnet wird.

Das Oberdevon der westlichen Herzkamper
Mulde schlieBt sich in seiner Ausbildung nahe an die

von Aachen an, wie aus der Ubersichtstabelle I hervorgeht.

Auch hier liegen in der Cheiloceras-Stute noch einmal

Cephalopoden-Schichten vor, wahrend das gesamte hohere

Oberdevon in schiefriger und sandiger Fazies mit einer

Brachiopoden - Lamellibranchiaten - Fauna ausgebildet is..

Noch einformiger gestaltet sich das Oberdevon im Velberter.

Sattel. wo infolge seiner Ablagerung in noch groBerer Nahe
des Nordatlantischen Kontinents annahernd das gesamte
Oberdevonsystem, abgesehen von der basalen Schicht des

„Dorper Kalkes", in sandig-schiefriger Ausbildung' auftritt.

Cephalopodenhorizonte finden sich hier nirgends mehr ein-

geschaltet.

Reicher gegliedert dagegen ist das Oberdevon in dem
ostlichen Teile der Herzkamper Mulde. tiber dem
oberen Stringocephalenkalk und den tibergangsschichten des

„Dorper Kalkes" folgen hier Iberger Kalk mit typischer

Fauna, sodann Flinzschiefer und die Matagne-Schichten.

bestehend aus Schiefern und Nierenkalken mit Tor-

noceras-, Gephyroceras-, Manticoceras- und Beloceras-

Arten, die insgesamt die fflanticoceras-Stufe des Sauerlandes

vertreten. Lokal ist zwischen den von Paeckelmann untei

-

schiedenen unteren und oberen Matagne-Schichten noch ein

Diabaslager eingeschaltet.

Unmittelbar iiber den oberen Matagne-Schichten und

sich durch allmahliche Ubergange aus ihnen herausent-

wickelnd, treten die „Unteren Cypridinenschiefer" auf, griin-

liche, gelbliche, zuweilen auch rot gefarbte, sandige Schiefer

mit Cheiloceras Verneuili Mstr. sp. und Tornoceras simplex

v. B. sp. In der westlichen Herzkamper Mulde hat sich
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zudem in g*anz ubereinstimmenden Schiefern eine zsiemlich

artenreiche Cheiloceraten-Fauna gefunden, so daB deren

Aquivalenz mit der CheilocerasStufe feststeht. Kalkige Ein-

Iagerungen fehlen den Unteren Cypridinenschiefern voli-

kommen, wohl aber konnen ihnen gelegenfciieh, besonders

nach dem Hangenden zu, flaserige Sandsteinbanke einge-

schaltet sein, die zu dem nachsten Horizont, den „Plattigen

G-limmersandsteinen" Mniiberleiten. Dariiber Mgen die

„Roten und G-riinen Cypridinenschiefer" und die „Rot6n

and Grunen Kalkknotenschiefer", die auBer Phacopiden,

Ostracoden und Posidonia venusta Mstr. noch keine

Fossilien geliefert haben.

Der nachste Cephalopodenhoriaont tritt uns in den

„Oberen Cypridinenschiefern" entgegen, die men aus griin-

lichen oder roten glimmerreichen Tonschiefern mit gelegent-

lichen Einlagerungen von diinnplattigen Glimmersandsteinen

zusammensetzen. Namentlich die hangenderen Banke dieser

Schichten, rote mergelige Schiefer, fiihren in der Ziegelei

am Haken im tlliendahl neben zahlreichen Ostracoden eine

kleine Clymenienfauna, aus der ich unter dem Paecrel-
mannschen Materiale mit Sicherheit folgende Formen be-

stimmen konnte:

Cymaclymenia striata Mstr. red. Wdkd.
Cymaclymenia orriata Mstr. sp.

Laevigites cf. Hoevelensis Wdkd.
Oxyclymenia cf. andulata Mstr. red. Wdkd.

Von Paeckelmaxn werden weiterhin noch ^Oxycly-

menia bisulcata Mstr." und „Clymenia sp. (? annulata
Mstr.)" namhaft gemacht, von deren richtiger Bestirnmung

ich mich jedoch nicht ganz habe iiberzeugen konnen. Mog-
Licherweise gehort das eine oder andere der von Paeckel-
mann so bezeichneten Stiicke tatsachlich zu Oxyclymenia
bisulcata, was jedoch bei der Verdriickimg in der unge-

niigenden schiefrigen Erhaltung nicht zu entscheiden ist;

die Mehrzahl der derart bestimmten Formen verteilt sich

jedoch ,auf die oben genannten Arten. Die sonstigen Fossil

-

angaben Paeckelmanns von „? Tornoceras Sandbergeri
Beyr. sp." und „? Sporadoceras sp." sind aLs haitlos zu

streichen.

Auf Grund der revidierten Clymenienbeslimmungen er-

gibt sich mit absoluter Eindeutigkeit, daB die diese Formen
gemeinschaft enthaltenden „Oberen Cypridinenschiefer" der

Laevigites-Stufe> angehoren. Es handelt sich hier um em**
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Fauna, wie sie, allerdings in reicherer Ausbiidung, der

Laevigites-Stufe des Sauerlandes eigen 1st.

Damit werden wir zu einer Kritik der PAEcKELMANNsehe/)
Altersauffassungen gefiihrt, der in diesen Schichten das

oberste Oberdevon und somit Aquivalente der Woeklumer
Schichten si ah. Diese Deutung ist, wie bereits dargeiegt.

nicht zutreffencl. Fur die zwischen den „Oberen" (Stufe V)

und „Unteren Cypridinenschiefern" (Stufe II) gelegenen

Schichten ergibt sich alsdann die Annahme, daB sie — regel-

maBige Lagerungsverhaltnisse vorausgesetzt — die Ober-

devonstufen III und IV vertreten. Sie konnen daber nicht,

wie Paeckelmann wollte, mit dem Fossley des Sauer-

landes verglichen werden, wenigstens nicht, wenn man
diesen Begriff, wie das hier geschieht, als Bezeichnung

eines bestimmten stratigraphischen Horizontes und nicht

lediglich als Faziesbenennung auffaBt. Allerdings ist die

petrographische Ausbiidung der in Rede stehenden Schichten

eine durchaus ahnliche wie die der Fossley-Schiefer und
-Knollenschiefer des Sauerlandes, jedoch liegt hier nur eine

fazielle Ubereinstimmung aber keine Altersgleichheit vor.

Dei' Fossley als stratigraphischer Horizont, wie er uns

im Sauerlande und in der Dillmulde entgegentritt, bat sein

Lager innerbalb der von mir (L.-V. 123, 124) neu ausgeschie-

denen Gattendorfia-Stufe im Hangenden der Laevigites- unci

im Liegenden der Wocklumeria Stufe.
Aquivalente dieser Gattendorfia-Stule> bilden nun bei

Elberfeld mit einiger Wanrscheinliehkeit die diinnplattigen

gra-uen Tonschiefer und die darauf folgenden Sandsteine,

die, unmittelbar oberbalb der LaevigitesStufe> des „Haken"
gelagert, von Paeckelmann bereits zum Etroeungt ge-

rechnet wurden. Als einzigen Oephalopoden dieses Fund-

punktes nennt Paeckelmann (a. a. O., S. 137) seinen neuen

„Aganides infracarbonicus" . Nachdem ich die Originate

dazu mit meinen Gattendorfer Jugendformen von Imito-

^erasz
) Denckmanni Wdkd. verglichen habe, ist es mir kauni

mehr zweifelhaft, daB „Aganides infracarbonicus" mil

dieser Art identiscb ist. Die Lobenlinie der Paeckelmann-
schen Form ist lediglich ungenau beobachtet worden; der

Adventivlobus ist namlich nicht „gieichmaBig gerundet' 1

3) = Brancoceras auct. — Ausfuhrliche Beschreibungen der

neuen Arten und Gattungen firnden sich in meiner „Stratigraphie

und Ammoneenfauna des Oberdevons von Hof" (L. V". 124). Mit
Manuskriptnamen bestimmte Cephalopodenformen sollen spater

oingehender dargestellt werden.

Zeilschr. d. D. Geol. Ges. 1921. 10
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(S. 204), wie es auch in der Abbildung. (Taf. IV, Pig. 1, la
und lb) dargestellt ist, isondern tie? und an seiner Basis zu-

gespitzt. Ein weiterer in Bruchstiicken dabei liegendor Cepha-
lopode erwies sich bei naherer Untersuohung als eine Cyma-
clymenia sp.

Diese beiden Funde, so wenig sie ja allerdings beweisend
sind, machen mir im Verein mit den Lagerungsverhalt-

nissen der entsprechenden Schichten im unmittelbar Han-
genden der Laevigites-Stufe deren Gattendorfia-Altev zum
mindesten wahrscheinlich. Einen Vergleich mit der

Etroeungt-Stufe muB ich, abgesehen von den sonstigen Um-
standen, um so mehr fiir verfehlt halten, ais ein Hinauf-

reichen von Ciymenien in typisclies Karbon noch nicht

einwandfrei bewiesen ist.

TJber den erwahnten Schiefern und Sandsteinen folgen

unmittelbar, und zwar, wie ich. auf G-rund unserer sonstigen

Erfahrungen annehme, in transgredierender Lagerung, die

Kieselkalke und Kieselschiefer des Kulms.
In der geschilderten vorwiegend schiefrigen und san-

digen Entwicklungsweise des Elberfelder Oberdevons kommt
immer noch eine betrachtliehe Landnahe des ehemaligen

Bildungsbereiches zum Ausdruck. Audi hier ist die Sud-

grenze des Nordatlantischen Kontinents in nicht allzu groBer

Entfernung zu suchen. Ein Unterschied gegeniiber dem
Aachener und dem Veiberter Profil beruht, abgesehen von

sonstigen Einzelheiten, darin, daB in der LaevlgltesStiite,

hier allerdings immer noch an Schiefer gebunden, abermals

eine Cephalopodenfauna hervortritt, die uns eine zu dieser

Zeit stattgehabbe gewisse Vertiefimg des Meeres anzeigt.

Wiederum abweichenden Verhaltnissen begegnen wir

welter nach Osten zu in dem Oberdevonprofil von I s e r -

! o h n , um dessen Deutung sich zahireiche Forscher von

Denckmann an bis Wedekind bemiiht haben. Ich folge

hier hauptsachlich der Darstellung Wedekinds (L.-V. 143,

S. 41) die, namentlich auf den Untersuchungen Dexckmanns
(L.-V. 32) basierend, m. E. den Verhaltnissen am ehesten

gerecht wird.

tiber der Manticoceras-Stufe, die sich aus den Schiefern

der Pharciceraten-Zone, dem Flinz, Biidesheimer Schiefern

und dem sog. „Ostricher Kalke" mit Manticoceraten zu-

sammensetzt, folgen bei Iserlohn zwei von Denckmann
ausgeschiedene Schieferhorizonte, der „der vorwiegend grauen

und schwarzen Schiefer" und der „der sandigen Schiefer".
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Dariiber lager t der Horizont der „Plattensandsteine", der ao
einer Stelle Spirifer Verneuili Murch. und Productella

aff. subaculeata Murch. sp. geliefert hat. Nach den Angaben
von Fuchs (L.-V. 52, S. 36) ist das Oberdevonprofil bis

soweit iiborall vollstandig und „der Plattensandstein ver-

lauft in gleichbleibender Besqhaffenheit durch das ganze
Blatt Iserlohn."

Bei normaler Schichtenfolge tritt nun iiber den Platten-

sandsteinen die „Zone der Roten Cypridinenschiefer" mit den
„Unteren roten Kalkknotenschiefernu (ton 1) an der Basis

auf, die bishe-r an Fossilien Sporadoceras biferum Phill. sp.,

Sp. inflexum Wdkd., Sp. Mueasteri v. B. sp., Dimeroceras
cf. padbergense Wdkd. und Clymenien geliefert hat. E>s ist

dies eine Fauna, die der oberen Cheiloceras- und Prolobites-

Stufe eigen ist, welche Horizonte demgemaB von den in Rede
stehenden Schichten vertreten werden. Die im Liegenden

vorhandenen Schiefer- und Plattensandsteinschichten miissen

alsdann insgesamt, da sie im Hangenden der Manticoceras-

Stufe auftreten, dem unteren Teil der Cheiloceras-Stuf® ent-

sprechen.

In „vollig konkordanter Auflagerung" folgt nach Fuchs
iiber den ,,Unteren roten Kalkknotenschiefern" der „Sand-

stein in der oberen Halfte der Roten Cypridinenschiefer", mit

denen dann auch in der volLstandigeren hier auftretenden

Entwicklung das zusammenhangende Oberdevonprofil ab-

brechen diirfte. Nach der Auffassung von Wedekind iagert

namlich der nun folgende „Horizont der bunten Knoten-

kalke" nicht konkordant iiber den zuletzt besprochenen

Bildungen, sendern folgt auf diese mit einer ziemlich erheb-

lichen Schichtenlucke in transgredierender Lagerung. Er
parallelisiert im AnschluB an Denckmann die bunten Knoten-

kalke wegen ihrer petrographischen Beschaffenheit und na-

mentlich ihrer charakteristischen rofcen und griinen Farming
mit dem Fossley des ostlicheren Sauerlandes, der gleichfalls

iiberall transgredierende Lagerungsformen zeigt. Fiir ©in

ahnliches Verhalten auch in der Iserlohner G-egend spricht

die Tatsache, daB die bunten Knotenkalke haufig durch

Konglomerate ersetzt sein konnen, die nun ihrerseits iiber

verschiedenaltrigen liegenden Schichten auftreten und somit

typische Transgressionskonglomerate darstellen.

Die von Fuchs a. a. 0. und Henke (L.-V. 69) vertretene

Auffassung ist nun die, daB der Fossley bei Iserlohn nicht

transgrediert, sondern daB. er die offenbar fehlenden bzw.

durch Oephalopodenfunde nicht zu beiegenden Oberdevon-

10*
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stufen vertritt. Gegen diese Ansicht sind von Wedekind
(a. a. 0., S. -43, Anm.) eine Keihe von treffenden Einwanden
erhoben worden, die hier nicht weiter wieclerholt zu werden
brauchen.

Die Fossley-Bildungen gehen nach dem Hangenden zu

in graue bis grunlichgelbe Schiefor mit Einiagerungen von
Knollenkalken iiber, die von alien Autoren ubereinstimmend
mit den Wocklumer Schichten Denckmaxns parallelisiert

wurdeai. Mit einer iiberaus scharfen G-renze legen sich dann
auf diese die liegenden Alaunscliiefer des Kulms, die weit-

hin eine transgredierende Lagerung einnehmen.

Im Iserlohner Oberdevon machen sich die Einfliisse des

Nordatlantischen Kontinents zum letztenmal in so hervor-

ragender Weise geltend, weiter nacli Osten zu ist aus den
hier sich findenden Profilen auf groBere Landferne zu

sehlieBen. Cephalopodenkalke und . -knoilenkalke wiegen vor

iiber Sedimente schiefrigen Charakters, und wenn solche auf-

treten, so sind sie gleichfalls in Oephalopodenfazies ausge-

bildet und nicht etwa in einer Brachiopoden-Lamellibran-

chiaten-Fazies, wie sie der westlichen Entwicklun^ eigen ist.

Wir gelangen hier zu dem Normalprofil des 6 s t -

lichen S a u e r 1 a n d e s , das in zahlreichen Arbeiten

Denckmanns und Wedekinds derart erschopfend behandelt

worden ist, daB sich hier ein Eingehen darauf eriibrigt.

Das fur unsere Zwecke wesentliche wurde bereits hervor-

gehoben, es besteht in dem Vorherrschen kalkiger Oephalo-

podenbildungen, die in tieferem Meer zur Ablagerung ge-

langten und uns zeigen, daB der Nordatlantische Kontinent

wieder zu seinem normalen Verlauf zuriickspringt, nachdem
er in dem G-ebiet Belgiens und des westlichen Rheinlandes

eine deutliche Vorbiegung gebildet hatte. Nur lokal sind

einige Horizonte, so die Zone Ilct bei Nehden oder ein

groBerer Teil des liegenden. Oberdevons bei N u 1 1 1 a r als

Oephalopodenschiefer ausgebildet. In der Tiefstufe des ober-

devonischen Systems finden sich gelegentlich, so am E n k e -

berge unci an der Burg bei Bos en beck, Korallen-

riffe, die sich einstmals urn submarine Diabasberge ange-

siedelt hatten.

Nur in einem Horizont koinmt wieder die Abhangigkeit

von dem Nordatlantischen Kontinent zum Ausdruck, es ist

das der Fossley, diese eigentiimliche Schichten folge von

rot und griin gefarbten Schiefern mit ihren gelegentlichen

Sandsteineinlageruni;en. tiberall nimmt der Fossley im dst-
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lichen Sauerlande eine transgredierende Lagerung ein, teils

fiber sehr versehieden alten Schichten unter Ausfali meh-
rerer Oberdevonstufen . Aber auch dort, wo er der nachst 1

alteren Stufe, den Laevtgites-Schichten aufliegt, ist eine

Schichtenlucke vorhanden, da die an der Basis des Fbssleys

gelegene Gattendorfia-Fauna, wie sie bei Gattendorf, am
Bohlen bei Saalfeld, im Dillgebiet, bei Ebersdorf mid aiideren

Lokalitaten auftritt, bisher nirgends im Sauerlande beob-

achtet wur.de, wenn man von dem noch zweifelhaften Vor-

kommen an der Burg bei Rosenbeck absieht (O. LI. Schinde-
wolf, L.-Y. 123, S. 119).

Zur Erklarung dieser Erscheinungsweise werden von
Wedekind (L.-V. 143, S. 46) schwache Faltimgen des Rhei-

nischen Gebirges zur Praefossleyzeit ins Feld gefiihrt, fur

die icli im folgenden noch weitere Anhaltspunkte auch aus

dem Gebiet Ostthuringens beibringen kann. Man beobachtet

namlich, daB die Schichtenfolge . auf den Satteln iinmer un-

vollstandig ist, in den Mulden dagegen vollkommener wircl.

Daraus zog, wie bereits erwahnt, Wedekixd den SehluB,

daB vor der Ablagerung des Fbssleys das Rheinische Ge-

birge gefaltet und die Schichten auf den Satteln wieder

abgetragen wurden. Hand in Hand mil" dieser Faltung ging

eine weitere Heraushebung des Nordatlantischen Kontinents,

die naturgemaB eine Periode starkerer Denudation zur Folge

hatte. so daB dessen Abtragimgsprodukte bis in da^ Gebiet

des ostlichen Sauerlandes vordringen konnten. s

Derselbe Faitungs- und AbtragungsprozeB wiederholt

sich vor der Ablagerung des Kulms, so daB auch dieser

iiberall mit einer Transgression aufsetzt. Es sei hier bei-

Laufig erwahnt, daB nach den neueren Untersuchungen
Wedekixds und Brunings (Marburg) der Kulm des Rhei-

nischen Gebirges ein relativ holies Lager innerhaib des

Unterkarbons, etwa der oberen Vise-Stufe entsprechend,

einnimmt, so daB zwischen der Ablagerung des jiingsten

Oberdevons und des Kulms sogar eine recht erhebliche zeit-

liche Liicke besteht.

Ganz ubereinstimmend mit der Ausbilduilg im ostlichen

Sauerlande ist das Oberdevon des K e 1 I e r w a 1 d e s . ins-

besondere des W ildunger P r o f i 1 s, entwickelt, dem also

auch eine Entstehung im offenen Meere in relativer Land-

ferne zukommt. Die Kenntnis des Wildunger Profits beruht

vor allem auf den sorgfaltigen Untersuchungen Denckmanns
(L.-V. 25, 26, 28. 29), die auch meineft Angaben in der Qber-
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sichtstabelle I iiber die AusbiLdung des Oberdevons im Rhei-

nischen Grebirge (S. 140) zugrunde liegen.

Da das Wildimger Oberdevon bisher tiocli qicht ein-

gehender bearbeitet worden und auch nor wenig iiber die

liier auftretenden Cephalopodenfaimen bekannt ist. gebe ich

im folgenden einige Listen von Fossilien. die icli durch
Bestimmung einer Suite von Wildunger Amraoneen im Geo-
logische-n Institnt zu Marburg gewomien habe. Die Stiicke

entstammen den beiden Pundpunkten der Ense und Braunau
bei Wildungen, die im folgenden als „E." und „Br." ab-

gekiirzt den Fossimamen beigefiigt sind.

Das Oberdevon beginnt hier iiber den nochmitteldevo-

nischen Discoides-Kalken mit Biidesheimer Sehiefern. Adorfer

Kalken und den typischen dunklen Kelhvasserkalken. die

in niehreren verschiedenen Lagen auftreten. Die hochste

diesor Barike entnalt nach Wedekind (L.-V. 142. 8. 32)

Crickites Holzapfeli Wdkd. und Alcinticocercis Drevermanni
Wdkd. und entspriclit somit der Zone lb von Martenberg
und Bicken. Hinsiclitiieh der nachsthoheren Cheiloceras-

Stufe ist den Angaben Dbnckmanns niekts zu entnehmen,

und auch unter dem mir vorliegenden Material finden sich

keinerlei Vertreter dieses Horizontes. Moglieherveise ist

sie in den Aufsclilussen durch streichende Verwerfungen
unterdriickt. die ja bekanntlich in dem Wildunger Gebiet

eine groBe Rolle spielen.

Der nun folgende Enkeberger Kalk. die Prolobites-Stule

Wedekinds, ist durch eine reiche Cephalopodenfauna aus-

gezeiclmet. die sich wie folgt zusammensetzt:

Pseadoclymenia Sandbergeri Gumb. sp. (Br.)

Sporadoceras biferum Phill. sp. (Br.)

„ Muensteri v. B. sp. (Br.)

rotandum Wdkd. (Br.)

„ Ctarkei Wdkd. (Br.)

Prolobites delphihus Sdbg. sp. (Br.)

Rectoclymenia falcifera Mstr. em. Schdwf. (Br.)

Cyrtoclymenia involute/ Wdkd. sp. (Br.)

Auch die PostprolobitesStnfe, die bei Wildungen in

Form von roten. dichfcen, pLattigeii Kalken auftritt. fuhrfc

eine artenreiche Fauna:

Sporadoceras no v. sp. (Br.)

Postprolobites Yakpwlewi Wdkd. (Br.)

„ medius Wdkd. (Br.)

„ Freehi Wdkd. (Br.)
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Pldtyclymenia annulata Mstr. reel. Schdwf. (Br.)

'„ annulata var. densicosta Frech (Br.)

„ valida Phill. sp. (Br.)

„ bicostata Wdkd. (Br.)

„ protacta Wdkd. (Br.)

„ curvicosta Wdkd. (Br.)

„ Barrandei Wdkd. (Br.)

„ intracostata Frech sp. (Br., E.)

„ Ruedemanni Wdkd. (Br., E.)

„ Quenstedti Wdkd. (Br.)

Baruber folgt alsdann die Laevigites-Stute, cler Bam-

berger Kalk Denckmanns. Hinsichtlich itirer petrographi-

schen Ausbildung und Oephalopodenfauna stimmt si© voil-

kommen mit don aus dem ostlichen Sauerlande bekannten

Aquivalenten iiberein. Bisher konnte ich aus diesem Horizont

folspende Formen bestimmen:

Sporadoceras Wedekindi Schdwf. (E.)

Sporadoceras pachydiscus Schdwf. mscr. (E.)

Phenacoceras Buchi Wdkd. sp. (E.)

Cymaclymenia ornata Mstr, sp. (E.)

Cymaclymenia striata Mstr. red. Wdkd. (E.)

Platyclymenia (?) acuticosta Braun sp. (Br.)

Laevigites Hoevelensis Wdkd. (Br., E.)

„ laevigatas Mstr. red. Wdkd. (Br., E.)

„ cingulatus Braun em. Schdwf. (Br.)

Oxyclymenia undulata Mstr. red. Wdkd. (Br., E.)

„ sabundulata Wdkd. (Br., E.)

„ serpentina Mstr. em. Schdwf. (E.)

Gonioclymenia Hoevelensis Wdkd. (E.)

„ KHiani Wdkd. (E.)

„ cf. Tornqaisti Wdkd. (Br.)

„ speciosa Mstr. red. Wdkd. (Br.)

„ subcarinata Mstr. em. Wdkd. (E.)

Mit einer Transgressionsgrenze schlieftt sich dann an
die Laevigites-Stufe eine S.chichtenfolge an, die friiher von
Denckmann als Aueiiberger Schiehten beschrieben und spater

mit dem Fossley des ostlichen Saueriandes identifiziert wurde.

Es sind dies rote und grime, haufig sandige oder glim-

merreiche Tonschiefer mit Cypridinen sowie gelegent lichen

Eiiilagerungen von Quarziten, Arkosen und Grauwacken-
sandsteinen. Hinsichtlich ihres lithologischen Charakters wie
auch ihrer Lag-erungsformen entsprechen sie voilkoninien

den oben geschilderten Fossley-Bildungen. Fiir ihr trans-
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gressiVes Auftreten und ilii
ve petrographisehe AusbiLdung

sind demgemaB auch die gleichen Erklarungen Trie dort

in Ansprueh zu nelimen.

Damir verLassen wir den bislier eingeschlagenen VerfoL-

gungsgang entiang der Sudkuste cles Xordatlantisehen Kon-
tinents und wenden uns den siidlicher gelegenen Vorkommen
zu, die sick rings urn die Alemannische Insel gruppieren

und in ihrer Faziesausbildung stark von dieser beeinfluBt

wurden.

Bereits oben wurde beilaufig angedeutet, daB in geringer

Entfernung sudlich von Aachen die Xordgrenze der ge-

nannten Inselmasse verlauft, es erstreckt sich hier das

Massiv von Stave lot der belgischen G-eoIogen. Weiter ostlich

davon ist alsdann der zur Zeir des Mittel- und Oberdevons
festlandische Siegerlander Block gelegen, dessen Bedeutung
fur die Entwickiung und die Faziesverhfdtnisse dieser For-

mations'glieder erst jiingst von Wedekind hervorgehoben

wurde. Zwischen den be iden Landmassen greift nun weit

nach Siiden eine Meeresbucht vor. das G-ebiet der jetzigen

Eifel unifassend. die Herr Prof. Wedekind nach eiuer

freundlichen mundlichen Mitteilung als die „Eifeler Dolomit-

bucht" bezeichnen wird. Ihre Umrandiing gibt sich nament-

Lich zur Mitteldevonzeit durch die machtigen, die Kontinental-

rander umsaumenden Korallenriffe zu erkennen. und im

Oberdevon haben sich im Bereich dieses Meeresarraes Ab-

lagenmgen in der B ii d e s li e i m e r Mulde gebildet. Die

SeMchtenfolge besteht hier nach Wedekind (L.-V. 142.

S. 26) zu unterst aus den Caboides-Mergeiii, alsdann aus

Plattenkalken und dariiber den vieluenannten Budeslieimer

Schiefern. Die ietzteren sind durch eine G-oniatitenfauna

ausgezeiclmet, die den Zonen ly bis lb von Martenberg

entspricht. Jungere Oberdevonbildungen als die der Man
ticoceras-Stuie sind aus der Eifel nicht bekannt, ^o daB

wahrscheinlich zur Zeit des hdheren Oberdevons eine Ver-

landung der Eifelbucht eingetreten ist.

Die nachsten Oberdevunaufschlus.se im Verfolg des X<>rd-

randes der Alemannischen Insel treten uns in der At te n

-

dom-Elsper Do p pel mulde im sudlichen Sauerlande

entgegen. Ihre genauere Kenntnis verdankt man den Ar-

beiten Hexkes (L.-V. 68 und 70), dessen Darstellungen ich

auf einer mehrtagigen Exkursion in dieses G-ebiet gemein-

sam mil Herrn Prof. Wedekixd uberprufen konnte.
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Tiber clem oberen Mitteldevon folgt hier die Mantico-
ceras-Stufe an der Basis mit Pharciceras-KaXk&ii und dariiber

im ostliehen Gebiet mit Biidesheimer Schiefern, die im
Westen nach Henke durch Adorfer- und Kellwasserkalke
vertreten werden. Im Hangenden dieser Schichten erscheinen

alsdann dunkle Tonschiefer von etwa 10 m Machtigkeit, die

namentiieh bei dem Wirtshaus St. Klaas an der Strafie von
Borghausen nach Mederhelden eine kleine Fauna geliefert

haben. Bei Aufsammlungen, die ich im Sommer 1919 in

Gemeinschaft mit Herrn Prof. Wedekind durchfuhrte,

konnte icli folgende Groniatitenformen beobachten:

Tornoceras simplex v. B. sp.

Cheiloceras subpartitam Mste. sp.

„ Verneuili Mste. sp.

„ circumflexam Sdbg. sp.

„ Pompeckji Wdkd.

„ (?) acutam Sdbg. sp.

.„ no v. sp.

„ amblylobus Sdbg. sp.

„ oxyacantha Sdbg sp.

„ carvispina Sdbg. sp.

„ globosum Mste. em. Schdwf.,

i lie in ihrer Vergesellschaftung fiir die untere Cheiloceras-

Stufe bezeichnencl sind, so daB die sie einschlieBenden

Schiefer petrographisch und faunistisch vollkommen den Neh-
dener Schiefern entsprechen.

Uber diesen erhebt sich eine Folge von 60 m machtigen

roten bis grauen Flaserkalken. Sie werden insgesamt die

Oberdevonstufen III—V vertreten. Durch Fossilien konnte

allerdings bisher einzig und allein erst die hangende Laevi-

gites-Btxif-e belegt werden, fiir die die von Hhnke aus Lese-

stehien ostlich des Gehofts „Zu F6rdeu gewonnene Clyme-

nien fauna bezeichnet ist. Der gleichen Stufe durften auch

die Kalkknotenschiefer von Niederhelden mit „Clymenien
aus der Verwandtschaft der Clymenia iindiilata und C/y-

menia striata Mste." angehoren, die jedoch von Henke mit

den Wocklumer Schichten Denckmanns parallel isiert,
wurden.

Durch die genaimten Faunenelemente ist jedenfalls keine

Veranlassung zu dieser Altersdeutung gegeben.

tiber der Laevigites-Stuf® folgt transgredierend, stellen-

weise auch tiber altere Horizonte ubergreifend, der Fossley.

bestehend aus ,,Itoten und .G-riinen Cypridinenschiefern" mit

Einlagerungen von zwei giimmerreichen Sandsteinho-rizanteii,
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dem sog. Ponsandsrein. Diese sandigen Sedimonte stellen

sich als ©in zweifelloses Produkt der Alemannischen Insel

und speziell des Siegerlander Blocks heraus, und Herr Prof.

Wedekikd t elite mir in liebenswiirdiger Weise mundlich
init, daB er die Ponsandsteine geradezu als die sandigen

Bildungen definieren werde, die zur Zeit des hdheren Ober-

devons von dem Siegerlander Block geliefert wurden und
diesen rings umralimen.

Henke allerdings vertritt eine andere Auffassung hin-

sichtlich seiner „Koten und G-riinen Cypridinenschiefer". Er
sieht sie als gleichaltrig mit den Kramenzelkalken an und
halt sie so lediglich fur eine abweichende Faziesvertretung,

eine Deutung, die sehr gezwungen erscheint angesichts der

bisher im Bheinischen Gebirge gemachten Erfahrungen uber

derartige Fazieswechsel unci anderseits liber die Bestandig-

keit des Fossley-Horizontes. Hinzu tritt, daB im Gebiet der

Attendorn-E-lsper Doppelmulde beiderlei Bildungen, Clyme-

nienkalk und Fossley-Schiefer. raumlich derart genahert sind,

daB es unvorstellbar erscheint, wie sich auf so kurze Ent-

fernung ein derart vollkomniener und durchgreifender Fazies-

wechsel vollziehen konnte.

Eine Vertretung des obersten Oberdevons, der Wocklu-

meria-Stufe, bilden vielleicht graue bis dunkle kalkhaltige

Tonschiefer mit gelegentlichen Einlagerungen von Grau-

wackensandstemem die manchenorts iiber den bunten

Fossley-Schiefern aufgeschlossen sind.

Tiber diesen Bildungen folgt alsdann mit einer deut-

Uchen Transgression der Kulm. an der Basis mit typischen

Transgressionskonglomeraten. wie sie u. a. am Schadenberge

zu beobachten sind.

So gelingt es also, das Attendorner Oberdevon zwanglos

auf das Normalprofil des Sauerlandes zitriickzufuhren ; die

friiher angenommenen Abweichungen sind lediglich schein-

barer Natur infolge irriger Auslegung der beobachteten

Tatsachen.

Tiber die nordostliche Umrandung der Siegerlander Halb-

insel ist vorlaufig uur sehr wenig bekannt: Cephalopoden-

kalke scheinen hier weithin zu fehlen. Jedoch konnten

auf einigen Orientierungsexkursionen mehrfach, z. B. in der

Umgegend von Biedenkopf und La asp he, typische

rote Fossley-Schiefer sowie glimmerreiche Ponsandsteine und

Quarzite, diese charakteristischen Sedimentationsprodukte des

Siegerlander Blockes, nachgewieseri werden.
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Etwas genauere Daten liegen tins lediglich iiber die

Bildungen des Rimberggebietes nordwestlich von
Marburg- vor, dessen geologische Verhaltnisse sich Liebee
(L.-V. 96) zum Vorwurf einer allerdings infolge des Ab-
lebens des Verfassers unvollendet gebliebenen Arbeit ge-

wahlt. hatte. "fiber den sog. „Buchenauer Kalken", die ich

auf Grund meiner Vergleichsstudien in cler Dillmulde im
AnschluB an Wedekind jetzt dem oberen Mitteldevon ' zu-

rechne; folgen in verschiedenen Aufschliissen der Umgegend
von Amonau grobklastische Bildungen, die von Liebee
als Tiiffbreccie gedeutet warden. Nach einer freundlichen

Mitteilung von Herrn Prof. Wedekind laBt sick jedoch diese

Auffassung ^liclit mehr aufrecht erhalten, vielmelir vertritt

dieser jetzt die auf mehreren gemeinsamen Exkursionen

gewonnene Anschauung, daB bier ein echtes Konglomerat
vorliegt, welches der Possley-Transgression entspricht. Hin-

sichtlich der naheren Begriindung dieser Ansiclit kann ich

auf eine kleine demnachst erscheinende Arbeit Wedekisds
iiber diesen Gegenstand verweisen. Eine weitere Stiitze

erha.lt. diese neuere Auslegung der sog. „Amdnauer Tuff-

breccie" noch dadurch, daB in ihrem unmittelbar Hangenden
stellenweise konglomeratische Grauwackensandsteine auf-

treten, die den Ponsandsteinen entsprechen. Tiber diesen bzw.

den diese gelegentlich durchbrechenden und uberlagernden

Diafoasdecken setzen alsdann mit einer Transgression die

Kieselsehiefer des Kulms auf.

Bessere Kenntnis besitzen wir von den oberdevonischen

Ablagerungen im Siidosten des Siegerlander Blockes in der

Dillmulde. A us eigener Anschauung bekannt sind mir

die Aufschlusse bei B i c k e n. In dem groBen Steinbruche

nordlich der von Bicken nach Offenbach fuhrenden StraBe

sind unmittelbar iiber den Odershauser Kalken Kellwasser-

kalke mit einer typischen Ib-Pauna (Crickites Holzapfeli
Wdkd.. Gephyroceras bickensc Wdkd. und Manticoceras
Drevermanni Wdkd.) zu beobachten, die vermutlich auf den

genannten mitteldevonischen Horizont iiberschoben sind.

Dariiber folgen dickbankige, fossil arme Kramenzelkalke, die

bisher noch keine Cephalopoden geliefert haben. Sie vertreten

jedoch mit ziemlicher Sicherheit die Oberdrvonstufen II

und III, da in ihrem Hangenden Kramenzelkalke auftreten,

die sich durch eine typischc Fauna der Postprolobites -

ScMehten (Stufe IV) auszeiohnen. T
Tnter dem Material, das

das Geologiselie Tnstitut Marburg, zum Teil aus den Auf-
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sammlungen Herrn Prof. Wedekixds von hier besitzt, konnte
ich folgende Formen bestimmen:

Sporadoceras Maensteri v. B. sp.

Postprolobites Yakowlewi Wdkd.
Postprolobites medius Wdkd.
Platyclymenia bicostatu Wdkd.

„ protacta Wdkd.
„ intracostata Ebech sp.

„ Ruedemanni Wdkd.
Quenstedti Wdkd.

Es folgt dariiber die Laevigites-Stuf&, aus der mir bisher.

folgende bezeiclmende Fauna bekannt ist:

Imitoceras Stillei Wdkd. sp.

Cymaclymenia striata Mste. red. Wdkd.
Laevigites Hoevelensis Wdkd.
Laevigites laevigatas Mste. red. Wdkd.
Oxyclymenia undulata Mste. red. Wdkd.
Oxyclymenia subundulata Wdkd.
Gonioclymenia speciosa Mste. red. Wdkd.

Oberhalb der Laevigites-Stufe findet dann durch Zu-

nahme des Tonmaterials erne allmahliehe Auflosung der

Kramenzelkalke in Kalkknotenschiefer statt, d. h. vorwiegend
grtine Tonschiefer mit Einlagerungen von tiefblau oder

schnrutzig grauigriin gefarbten und haufig etwas dolomitischen

Kalkknolien. AuBerdem ist diesen Schichten ein ziemlich

bedeutender Eisengehalt eigen, der haufig zu Sclierben und

Nestern manganfuhrenden Brauneisensteins angereichert ist.

An Ceph'alopoden beobachtete ich in diesen Bildungen bisher

die nachfolgend aufgezahlten Arten:

Imitoceras Giirichi Feech sp.

Imitoceras Denckmanni Wdkd. sp.

Gattendorfia subinvoluta Mste. em. Schdwf.
Cyrtoclymenia angustiseptata Mste. red. Schdwf.
Kalloclymenia subarmata Mste. sp.

Diese Fauna sowie auch die geschilderte petrographisrhr

Ausbildung der Schichten lehrt ims. daB wir es hier mit

eiaer Vertretung der Gattendorfia-Stuie (VI) von G-attendorf

zu tun haben. Die vollkonimene Ubereinstimmung der

beiderlei Bildungen ist iiberraschend.

Oberhalb dieser Bjasalschichten der Gattendorfia-Btui%

ist dann in deni groBen Stoinbruehe die Schichteufolge

durch erne Oberschiebung des Ballersbacher Kalkes unter-
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brochen; in einem kleinen unweit davon gelegenen zweiten

Steinbruche treten jedoch iiber den geschilderten Banken
milde. gelbgrune Tonschiefer auf, die in jeder Beziehung

den Schiefern gleichen, wie sie sich im Hangenden der

entsprechenden Schichten von G-attendorf finden. In einer

Entfernung von wenigen hundert Metern abseits konnten

alsdann typisch rot und griin gefarbte Fossley-Schiefer mit

Einiagerungen von Ponsandsteinen beobachtet werden.

Einem hoheren Horizont, also der Wocklumeria-Stute, ge-

horen die im Hangenden auftretenden Deckdiabase und
-schalsteine an. Vielleicht sind auBerdem gleichfalLs noeh
hierher zu rechnen dunkel gefarbte Schiefer, die petro-

graphisch grofie Ahnlichkeit mit den Wockiumer Schiefern

von Padberg und Messinghausen im Sauerlande besitzen.

Baruber folgen dann in transgredierencler Lagerung die

Kieselschiefer des Kulms.

Das Bickener Profit beansprucht insofern eine besondere

Beachtung, aLs es eines der wenigen bisher bekannten im
Bereich des Rheinischen G-ebirges ist, in dem eine voll-

standige Schichtenfolge des hoheren Oberdevons vorliegt. In-

folge seiner Lage im Kern einer Mulde folgt hier die

Gattendorfia-Stxxfe in konkordantem AnsehluB auf die

Laevigites-Schicht&n., und die sonst allgemein verbreitete Er-

scheinung der Possley-Transgression hat dieses Gebiet nicht

betroffen.

In seiner AusbiLdung nahe an das soeben behandelte

Vorkommen anschliefiend ist das Oberdevon in der Urn-

gegend von O b e r s c h e 1 d und Dilienbu r g. Wenn die

dortigen Schichtenfolgen auch im einzelnen nocli nicht genauer
untersucht sind, so lassen doch die Kartierungsergebnisse

Kaysers (L.-V. 34) bereits erkennen, daB sich das Oberdevon
auch hier zur Hauptsache aus cephalopodenfuhrenden Kra-

menzelkaiken zusammensetzt, denen, aller Wahrscheinlichkeit

nach mit einer Transgression, bunte Eos sley-Schiefer sowie

dunnpiattige Ponsandsteine und Quarzite auflagern. AuBer-

dem finden sich im Hangenden wieder die Deckschaistein-

imd Deckdiabasbildungen.

Nur innerhalb der Manticoceras-Stufe scheinen geringe

Abweichungen zu bestehen, insofern namlich, als zwischen

Donsbach und Haiger flinzahnliche cephalopodenfreie Platten-

kalke und anderenorts dunkelgrau bis schwarz gefarbte Ton-

schiefer hervortreten, die von Kaysbr dem iiegendsten Ober-

devon zugezahlt wurden. Im ubrigen ist die Manticoceras-



158

Stufe hier' bemerkenswert dureh die an ihrer Basis in den
Oberschelder und Dillenburger G-ruben aufgefundene reiche

Pharcioeraten-Fauna.

Von den hoheren Oberdevonstufen sind nach den ini

Marburger Institut befindlichen Fossilsuiten in der Umgegend
von Oberscheld die Stufen II—IV einschlieBlich nachweisbar.

Das reichste Material haben die von Deeveemann vor Jahren
auf dem Sefiacker (ini folgenden als „S." abgekiirzt) aus-

gefuhrten Schurfe ergeben, eine kleine erganzende Fauna
liegt mir weiterhin von der 100-m-Sohle der G-rube Prinz-

kessel („Pr.") vor4
). Da die Oberschelder Cephalopodenfaunen,

abgesehen von der der Alanttcoceras-Stwfe, noch nicht ge-

nauer bekannt sind, teiie icli im folgenden die Liste memer
Bestimmungen mit:

Chelloceras-Stuie (II).

Cheiloceras subpartitum Mste. sp. (S.)

„ Vernealii Mste. sp. (S.)

„ globosum Mste. em. Schdwf. (S.)

sp. sp. (S.)

Prolobites-Stufe (III).

Pseudoclymenla Sandbergerl Gumb. sp. (S.)

Pseudoclymenia Welssl Wdkd. (S.)

Sporadoceras discoldale Wdkd. (S.)

Sporadoceras Muensterl v. B. sp. (S.)

Prolobltes delphlnus Sdbg. sp. (S.)

Rectoclymenia Roemerl Wdkd. (S.)

Rectoclymenla Kayserl Deev. sp. (S.)

Cyrtoclymenia Involuta Wdkd. sp. (S.)

Varloclymenla Pompeckjl Wdkd. (S.)

Platyclymenia Sandbergerl Wdkd. (S.)

Platyclymenia Wedeklndi Schdwf. (S.)

Postprolcbites-Stute (IV).

Sporadoceras spirale Wdkd. (S., Pr.)

Platyclymenia annulata Mste. red. Schdwf. (Pr.)

„ annulata var. denslcosta Febch
(Pr.)

4
) Wahrend der Korrektur gingen mir durch die Liebens-

wiirdigkeit von Herrn R. Richter weitere Aufsammlungen aus

der Grube Sandberg bei Oberscheld zu, die insofern eine Er-

weiterung der bisherigen Kenntnis liefern, als sich darunter, ab-

gesehen von den Faunen II—IV, auch Vertreter der Ober-

devonstufe V (CymacLymenla cordata Wdkd.. Oxyclymenia
undulata Mstr red. Wdkd.) gefunden haben.
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Platyclymenia valida Phill. sp. (S.)

„ protacta Wdkd. (S.)

„ intracostata Feech sp. (Pr.)

Quenstedti Wdkd. (Pr.)

„ Ruedemanni Wdkd. (Pr.)

Eiii weiterer Fundpunkt oberdevoniticher Cephalopoden

ist bei Langenauba ch auf dem Blatte Dillenburg gelegen.

Die hier auftretenden Groniatiten- und Clymenienkalke liegen

aLlerdings auf sekuiidarer Lagerstatte, und diese Erschei-

nungsweise wurde von Fk. Deeveemann (L.-V. 35), dem
Rearbeiter dieser Vbrkommen, durch eruptive Vorgange er-

klart, so daft hier von einer Tuffbreccie gesprochen wurde.

Da infolge der groDen Fortschritte der Groniatiten- und
Olymeniensystematik innerhalb des letzten Jahrzehnts eine

Revision der diesbezuglichen Bestimmungen Deevermanns
erwiinscht schien, habe ich eine solche auf Grund von

dessen Originalmaterial durchgefiihrt. Um einwandfreie Ver-

gleicne iiber die Verbreitung der Faunen und ihrer einzeinen

Komponenten zu ermoglichen, teile ich im folgenden meine
Revisionsbestimmungen der im hoheren Oberdevon von

Langenaubach auftretenden Formen5
) init:

Cheiloceras-Stufe (II).

Pseudoclymenia planidorsata Mstb. sp.

Cheiloceras subpartitum Mste. sp.

„ Verneuili Mste. sp.

„ cf. Pompeckji Wdkd.
circumflexum Sdbg. sp.

„ planilobus Sdbg. sp.

(?) acutum Sdbg. sp.

Prolobites-Stute (III).

Pseudoclymenia Drevermanni Born sp.

Sporadoceras Muensteri v. B. sp.

Nach AbschluB des Manuskripts erhielt ich durch gtitige

Yermittlung von Herrn Wedekind eine durch Herrn Denckmann
aufgesammelte sehr reichhaltige Suite von Langenaubacher
Fossilien zur Durchsicht. In einigen Punkten ergab die von
Herrn Wedekind >und mir durchgefuhrte Bestimmung Er-

ganzungen zu der bisher vorliegenden Cephalopodenfauna, die

mit freundlicher Erlaubnis von Herrn Dexckmann oben gleich-

falls Aufnahme finden konnten. tlber die sich aus den Faunen
ergebenden Folgerungen enthalte ich mich ernes weiteren Urteils.

da dariiber im Zusaminenhang mit seinen Gelandeuntersuchungen
eingehende Mitteilungen von seiten Herrn Denckmanns zu er-

warten sind.
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Sporadoceras contiguum Mste. sp.

Dimeroceras mamilliferum Sdbg. sp.

Prolobites delphinus Sdbg. sp.

Rectoclymenia Kayseri Deev. sp.

Cyrtoclymenia involuta Wdkd. sp.

Genuclymenia Frechi Wdkd.
„ discoidalis Wdkd.
„ Lotzi Wdkd.

„ hexagona Wdkd.
Varioclymenia Pompeck ji Wdkd.

Postprolobites-Btute (IV).

Postprolobites Yakowlewi Wdkd.
medius Wdkd.

„ Frechi Wdkd.
Platyclymenia annulata Mste. red. Schdwf.

.. „ annulata var. densicosta Fkech
„ valida Phill. sp.

„ bisulcata Schdwf.

„ protacta Wdkd.

„ Quenstedti Wdkd.
„ Ruedemanni Wdkd.
„ intracostata Feech sp.

Laevigites-Stufe (V).

Sporadoceras Wedekindi Schdwf.
Cymaclymenia striata Mste. red. Wdkd.

„ cordata Wdkd.
„ ornata Mste. sp.

Laevigites Hoevelensis Wdkd.
Laevigites laevigatus Mste. red. Wdkd.
Oxyclymenia undulata Mste. red. Wdkd.

„ subundulata Wdkd.
„ bisulcata Mste. sp.

Gonioclymenia cf. subcarinata Mste. em. Wdkd.
Schizoclymenia Drevermanni Schdwf.

Gattendorfia-Stufe (VI).

Imitoceras Giirichi Feech sp.

„ intermedium Schdwf.

„ Denckmanni Wdkd. sp.

Postprolobites var icosus Schdwf.
Postprolobites nov. sp.

Cymaclymenia striata Mste. red. Wdkd.
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Cymactymeniu ornata Mste. sp.

Oxyclymenia linearis Mstk. sp.

„ bisulcata Mstk. sp.

„ lophos Dbnckm. mscr.

Kalloclymenia sabarmata Mstk. sp.

Kalloclymenia quadrata SIchdwf.

Von der grdBten Wichtigkeit fur die Erkenntnis des

Bildungsbereiches der oberdevonischen ilblagerungen in der

Dillmulde sind die von Kaysek a. a. O. des naheren bekannt
gemachten Vorkommen von I b e r g e r K a 1 k an der Basis

des Oberdevons auf den Slattern Di lien burg und Her-
born. Es ist dies ein Korallenriff, das sich aus der Uni-

gegend von Langenaubach nach Erdbach und bis iiber Breit-

scheid hinaus erstreckt und uns unmittelbar den Siidostrand

der Siegerlander Halbinsel erkennen laBt. In zweiter Litfie

sprechen aisdann fur die nachste Nahe der Alemannischen
Landmasse die iiberall im Diilgebiet weit verbreiteten Pon-

sandsteine mit ihren gelegentlichen Einlagerungen von Lancl-

pflanzenresten.

Im Siidosten schlieBen sich an das soeben behandelte

Gebiet die OberdevonbiLdungen der Lahnmulde an, mit

deren Untersuchung sich Holzapfel (L.-V. 72) und in neuerer

Zeit Ahlbitkg (L.-V. 1) befafit haben. Die Aufhellung des

dortigen Oberdevonprofils ist jedoch immer noch in den

ersten Anfangen stecken geblieben, so daB sich. vorlaufig

nichts AbschlieBendes dariiber angeben laBt. Immerhin kann
man aber bereits nach den Mitteilungen der beiden ge-

nannten Autoren, die ich in wunschenswerter Weise durch

einige im Besitz des Marburger Instituts befindlicne Oepha-

Lopodenfunde zu erganzen in der Lage bin, vermuten, daB
auch hier dem Oberdevon eine ganz entsprechende G-liedo-

rung wie im iibrigen Rheinischen Gebirge zukommt.
tiber einem Roteisensteinhorizont, der von Ahlbukg in

das obere Mitteldevon gestellt wird, moglicherweise aber

auch hier in Ubereinstimmnng mit den Verhaltnissen in der

Dillmulde bereits zum Oberdevon gehoren mag, linden sich

rypische Vertreter der Manticoceras-Stafe, und zwar kommen
in wechselnder Fazies einerseits Riffkalke sowie die in

naher Beziehung zu diesen stehenden „ Braunfelser Kalke",

und auf der anderen Seite die Adorfer Piattenkalke und
Kellwasserkalke mit einer Goniatitenfauna der Zone lb bei

Weilburg vor.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1921. 1 1
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Wedtere Cephalopodenhorizonte finden sich innerhalb
des hoheren Oberdevons der Lahnmulde in der Prolobites-

Stufe, wie durch ein rnir vorliegendes Exemplar von Prolo-
bites delphinus Sdbg. aus roten Knollenkalken der Ober-
miihle im Biebertal angezeigt wird, und fernerhin in der
Postprolobites- und der Laevigites-Stufe. Die Postprolo-

bites-Stufe ist als dunkel gefarbter Schiefer mit ebensolchen
Kalkknollen ausgebildet. die bei Kirschhofen unfern
Weilburg eiiie kleine typische Faima geliefert haben.

Diese besteht nach Untersuchung einer von Mer stanimen-

den, im Marburger Institut aufbewahrten Suite aus fol-

genden Arten

:

Sporadoceras spirate Wdkd.
Platyclymenia Richteri Wdkd,

„ Ruedemanni Wdkd.

„ Quenstedti Wdkd.

„ Quenstedti var. crassa Schdwf.
„. crassa Schdwf.

Der Laevigites-Stule gehort dann endlich ein mir vor-

liegendes Stuck von Oxyclymenia subundulata Wdkd. aus

der Grube Willielm bei Li m burg an. Wie mir einige

weitere in Marburg befindliche Stiieke wahrscheinlich

machen, kominen die Postprolobifes-Platyclymenia-Stufe so-

wie die Laevigites-Schichten gleichfalls im Biebertal vor.

so da£ Mer eine vollstandigere Serie von Cephalopoden-

schichten vorhanden ware. In diesem G-ebiet wiirde dem-

gemaB auch mit weifcergehenden G-liederungsversuchen an-

zusetzen sein.

Andernorts werden dann die Cephalopodenhorizonte ein-

zeln oder auch in ihrer G-esamtheit, vorausgesetzt. daB die

Angaben Ahlburg-s in diesem Pimkt zutreffend sind, durch

schiefrige Sedimente teils mit Einlagerungen von Adinolen

und Kieselschiefern ersetzt. Diese Schiefer treten stellen-

weise im unmittelbar Hangenden der Manticoceras-Stuie

auf und bilden somit ein Aquivalent der Cheiloceras-Stuie,

reichen aber in den Profilem wo Cephalopoden-Ablagerungen

fehien, noch holier hinauf. Im Hangenden der Laevigites-

Stufe finden sich alsdann rote glimmerreiche Fossley- Schiefer.

und zwar, wie bereits Holzapfel als wahrscheinlich an-

nahm. in transgredierender Lagerung. In noch hoherem
Horizont lagert ein mehr oder minder machtiges Lager von

Deckdiabas, der vielleicht bereits der Wocklumeria-Stufe

anuclioren konnte. Mit einer Transgression foigen dariiber

die Kieselscl liefer des Kulms.
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Aus den vorstehenden Betrachtungen ergibt sich. wa,s

man nach den bisherigen Darstellungen Holzapfels und
Ahlbuegs nicht ohne weiteres hatte annehmen konnen, daB
sich das Oberdevon der Lalinmulde hinsichtlich seiner Aus
bildung nahe an die des Sauerlandes sowie des Rheinischen
Gebirgee allgemein •anschlieBt.

Von groBteni Interesse sind nun aber fur unsere Ziele

die deutlich erkennbaren faziellen Abweichungen, die

zwischen den oberdevonischen Bildungen im Nordwesten
gegeniiber denen im Siklosten der Lahnmulde zmn Ausdruck
kommen. Die Lahnmulde, oder richtiger das Lahnmulden-
system wird namlich der Lange nach von einem Riffkalk-

zuge durchzogen, der etwa durch die Punkte Braunfels,

.Wetzlar, Biebertal bezeichnet wird und eine Korallenan-

siedlung um eine langgestreckte Insel oder einen subma-
rinen Diabasberg innerhalb des ehemaligen Meeresbeckens
darstellt.

Die nordwestlich bzw. siidostlich von diesem Kalkzuge
gelegenen Oberdevonvorkomnien zeigen nun eine bemer-

kenswerte Verschiedenheit in ihrer faziellen Entwicklung,

die, kurz gesagt, darin besteht, daB in dem nordlichen Ge-

biet, z. B. bed Weilburg, Kalke eine relativ erhebliche Eolle

spielen, wahrend sie im Siiden ganzlich zuriicktreten und
durch eine vorwiegend schiefrige Entwicklung ersetzt wer-

den. Weitere Unterschiede bestehen alsdann in dem Cha-

rakter der beiderlei, nordlichen bzw. siidlichen, Schieferbil-

dungen selbst. Im Norden des Kalkzuges sind diese nam-
lich auBerordentlich zart, feinschiefrig und von griinlicher

bis blutroter Farbe, im Siiden dagegen finden sich an deren

Stelle dunkle bis schwarze, meist sandige und vielfach

glimmerreiche Tonschiefer. Die Altersgleichheit dieser ver-

schiedenartigen Bildungen ist nach Ahlburg- durch die haufig

zu beobachtende Wechsellagerung beider einwandfrei be-

wiesen.

Suchen wir nun das gesammelte Tatsaehenmaterial zu

palaogeographischen SchluBfolgerungen auszuwerten, so er-

gibt sich aus den stratigraphischen Daten, daB sich im
Sudosten der Lahnmulde eine Landmasse befunden haben

muB, die die schiefrigen und sandigen Materialien zu den
dort auftretenden Oberdevonsedimenten lieferte. Da weiter-

hin im Nordwesten die Grenze der Siegerlander Halbinsel

verlauft, so kommt als Bildungsbereich des Oberdevons im
Dill- und Lahngebiet lediglich ein schmaler Meeresarm in

Betracht, der nach Siiden hin in die Alemannische Insel

11*
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hineingreift. Herr Prof. Wbdbkind teilte mir Liebenswiir-

digst mit, da.B er fur die Zeit des MitteLdevons zu dor Auf-
fassung einer ganz ahnlichen Meereskonfiguration gelangt

sei, und daB er den erwannteu Meeresarm ais ' „Hessische
Bucht" bezeichnen werde.

Nachtrag.

Nach deni Abschlufi meaner Niederschrift iibergab mir

Herr Wedekind seine neuere Arbeit „Uber die Aus-
bildimg des Oberdevons in der Umrandung des Siegerlander

Bloeke.s" (L.-V. 148), zu der an dieser Stelle. da sie den
gleichen Gegenstand wie hier behandelt, mit einigen Worten
Steilung genommen werden soil.

Zunachst will ich hervorheben, daB manche der in

dieser Studie ausgesprochenen Anschauungen bereits im vor-

stehenden Berucksichtigung finden komite, da zwis^hen uns

fruher auf gemeinsamen Exkursionen und auch anderweitig

sciion mancherlei Besprechungen uber den in Rede stehen-

den Gegenstand gepflogen wurden. So ist auch in meiner

Darstellung der Begriff „Fossley" in stratigraphischem Sinn

ais Bezeichnung eines bestimmten Horizontes und nicht

lediglich ais Ausdruck der betreffenden Fazies angewandt
worden, eine Fassung, die auf die Anregung Wedekinds
zuriiekzufuhren ist. •

Nicht durcbgefuhrt ist jedoeh in meiner Arbeit die

strenge Unterscbeidung von Fossley-Sehiefern unci Ponsand-

steinen, die nach der jetzigen Auffassung Wedekinds Sedi-

mente durchaus verschiedener Herkunft und verschiedenen

Alters sind, und zwar wird von diesem Autor ais Fossley

nunmehr nur die Folge von roten Schiefern im Hangenden
der LaevigitesStufe bezeichnet, deren Sedimentmaterial auf

den Nordatlantischen Kontinent zuriickgefuhrt Averden kann.

Der Begriff der Ponsandsteine wird dagegen ganz auf die

Bildungen beschrankt, die oberhalb des Fossleys in der

unmittelbaren Unirahmung der Siegerlander Halbinsel aaf-

treten. Ihrem Alter nacb werden sie mit den Wocklumer
Schichten des norcllichen Sauerlandes gleichgesetzt.

Ein soldier scharfer Unterschied ist, wie gesagt, in

meiner Darstelhmg nicht gemacht worden, da z. B. in der

Attendorn-Elsper Doppelmulde die typischen roten Fossley-

Schiefer im Hangenden der Laevigites-Stuie mit Ponsand-

steinschichten wechsellagern und ebenso auch dem Fossley

des Kellerwaides (Asohkuppe), der Dillmulde (Bicken) und
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anderer Gregenden Sandsteinbanke eingelagert sind. Ich

neigte daher zu der Anschauung, daB beide Landmassen,
sowohi der Nordatlantische Kontinent als auch die Aleman-
nische Insel, zu Zeiten verschieden stark wirkender Denu-
dation zur Lieferung von Material zu Fossley-Schiefern einer-

seite und Ponsandsteinen anderseits geeignet waren, und daB
beide Bildungen im groBen und ganzen gleicbaltrig] sinci.

Eine Einfiigung des Fossleys und der Pbnsandsteine in

das nach Cephalopoden gegliederte Oberdevonprofil ist zur-

zeit noch nieht mit der notigen Sicherheit moglich. An der

Basis des Fossleys bzw. fossleyahnlicher Bildungen und im
unmittelbar

.
Hangenden der LaevigitesSiwte lagert, wie

ich bei Bicken bzw. Hot' in Oberfranken nachweisen konnte

(L.-V. 123 und 124), eine wenig machtige Kalkbank mit einer

uberaus charakteristischen Fauna, die gegenuber der der

liegenden Laevigites -Stufe und der hangenden Wocklumeria-
Stnfe durehaus selhstandig ist. An den moisten Lokalitaten

des Rheinischen G-ebirges ist diese fossilfuhrende Basal

-

schicht von der Fossley-Transgression verschlimgen worden.

Da nun der Fossley das normal© Liegende der Wock-
lumor Schichten bildet, habe ich die tiefe, durch eine Fauna
charakterisierte Kalkbank mit den uberlagernden Fossley-

Schiefern nach der bezeichnenden G-attung Gattendorfia zu

der Gatfendorfia-Stufe zusammengefaBt. Die Ponsandsteinc

in dem etwas weiteren Sinn fasse ich, sowe it sie in die

FOssley-Schiefer eingelagert sind, gleichfalls als ein Grlied

dei" GattendorfiaStufe auf. Mit ihren hangenden Partien

wird man jedoch mmmehr im AnschiuB an Wedekind die

Ponsandsfceine in die WocklumeriaStufe versetzen und da

als eine Vertretung der manchenorts fehlenden fossilfiih-

renden und kalkigen Wocklumer Schichten auffassen mussen.

b) Ostthiiringen, Sachsisches Vogtland und Oberfranken.

.Die Nordkiiste der Alemannischen Insel haben wir'im

Gebiel der sud lichen Lahnmulde verlassen und wenden uns

nun weiterhin den Bildungen zu, die an ihrom Nordrand in

dem oben nalier begrenzten Bereich zur Ausbildung ge-

langten. Zweifellose alte Landmassen liegen uns im Fichtel-

gebirge, dem Munchberger Gneismassiv6
), dem Erz- sowic

wahrscheinlich dem sachsischen G ranulitgobi rge vor, und

diese stehen vermutlich mit den bisher betracatefcen west-

licheren Laudteilen der Alemannischen Insel in unmittel-

«) Vgl. die Krlauterungen zu Taf. VI (s. 215)
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barem Zusammenhang. Wegen des Mangels an Aufschlussea
ist die Nordgrenze des verbindenden Landstreifens nicht
im einzelnen anzugeben, sie diirffce sicli indessen mit zieni-

licher Sicherheit ndrdlich der Mainlinie unterhalb der meso-
zoischen Schiehtenbedeckung Frankens erstrecken. Erst im
ostthuringischen G-ebiet la-fit sich die Umrandung der Ale-

mannischen Insel wieder mit einiger Sicherheit fpsMellen.

Von grofierer Wichtigkeit wird hier, gewissermaBen al&

Normaiprofil, die Ausbildung des Oberdevons von S a a 1 -

feld. Die neuesten Mitteilungen iiber- die „klassischen"

Aufschlusse des Bohlen 7
) sowie der Umgegend von Saalfeid

uberhaupt, besitzen wir aus der Feder Zimmermanns
(L.-V. 153, S. 34 ff.). Das Oberdevon hat hier eine petro-

graphische Einteilung in eine Unterstufe von vorwiegenden
Schiefern, eine Mittelstufe von Knotenkalken und ein© Ober-

stufe, bestehencl aus Kalkknotenschiefern mit Einlagerungen

von zwei Quarzitbanken erfahren. In welcher Weise sich

diese Abteiiimgen in das nach Oephalopoden gegliederte

Profil des Oberdevons einfiigen, daruber gibt mis Zimmek-
mann keinen AufsehluB, und auch seine nicht immer
modernen Fossilbestimmunger) lassen keinerjei Vermutungen
daruber zu.

Um einigerrnaBen Klarheit iibei- diese Frage zu ge-

winnen — soweit das bed den stark gestorten Lagerungs-

,
verhaltnissen des Saaifelder Oberdevons und deni seltenen

Vorkommen sowie der schiechten Erhaltung der Fossilien

in kurzer Zeit uberhaupt mogiich ist — liesuehte ich

wiederholt die in Frage kommenden Saaifelder Profile und

machte daselbst eigene Aufsammlungen. In wesentiichef

Weise wurden diese erganzt8
) durch die Sanimlungen des

Saaifelder Lokalsammlers, Herrn H. Meyers, der dieLiebens-

wurdigkeit hatte, mir sein gesamtes Material zur Bestimmung

zu uberlassen. Auf Grund dieser Untersuchungen bin ich

zu einer vorlauf igen Auffassung des Saaifelder Oberdevon

-

profiLs gelangt, wie ich sie in der ilbersichtstabelle iiber

die Ausbildung des initteleuropaischen Oberdevons nieder-

gelegt habe. Von mir im G-ange l)efindliehe weit ergehende

Untersuehungen uber das Saaifelder Oberdevon habe ich

7
) Inzwischeri erschien iiber diesen (iegenstand eine kleine.

recht beachtenswerte Arbeit von H. Meyer, ..Der Bohlen bei Saal-

feid i. Th." Saalfeid 1920.
8
) Zu einigen weiteren Nacntraguii gab eine spatere liebeus-

wiirdige Zusendung von Herrn v. Seidlttz aus den Mnterialier

des Geologisehen fnstituts Tena AnlaB.
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LokalitSten

:

Saalfeld Gattendorf Schleiz Oberharz (Aekeial, Rolimkei lialle) Ebersdorf Karnische Alpen

Alaunschiefer dps ICulm Alaunschiefer, Kohlenkalk

= Trunsgres*iun == Alaun- und Kieselschiefer des Kulm

— Transsressinii =———

-

Karbonische Gneissandsteine und
-konglomerate Kulmschiefer ?

Wocklnmena-
5 m „Obere Kalkkiiotenschiefer" mit

Entomis scrratostriata und Posidonia

? Hangende Diabasbreccie, blaugraue
oder grungraue Tonschiefer mit Entomis

scrratostriata und Tentactilitcs

ttifS.'

1 -

7
Giirichi, /in. Denckmanni,

Cyrtoclymenia augitstiseptata unit

KatloclyniiJini sitbarmattt

— ~ — Transgression •

t

T
Kalkr mil Cyrtoclymenia angusti-

septa/a und Oxyclymcnia bisit/cata

Sattendorfla-

I „Unterer augustiseptata

Kalkknotenschiel'er u. Krameiizelkaike
mil Imitmrrti Giirie/n, Postproiobitcs

varicosus, Gattendorfia snbinvoltita,

Cyrtoclymenia atigustiseptata und
Kalloclymenia quadrata

r Kalkknoten-
schiefer" mit Laevigites laevigatas,

Oxvdvincnia anditlata

S..V. m hehtgrauer 1.!- Mauer stark

fffflas.Tter Kalk mit Lawigites

laevigatas und Oxyclymcnia undnlata KalkknoU-uscliiefer und Kramenxel-
kalke mit Laevigites Hoevclensis und

Oxyclymcnia iindiilatn

Kramenzelkalke vo

larvi-jalHs mid Dyvr

Rohmkerhalle
riata, Laevigites

Vtnenia undnlata

Hellgraurute bis blutrote Flaserkalke

nnditlata, Oxycl. subnndtttata und
Goniocfymenia speciosa

Kalke mit Laevigites laevigatas,

Oxyclymcnia nnditlata u. Goiiioctyinenia

speciosa

l.aevigites-

Stnt'e

:

1 Schiefer und Cymarivmcaia ronltitii

I Kalkknoten-

3,05
mil 7'«n7''/vl^'/A'!HV/r/ / -s

l

'lu7|

k Kalke mit Platyclymenia (?) aettticosta,

Laevigites Hoevclensis, Qxyctyincnin

subundutata

Postprolobites-

Stufe:

|
schiefer mit Postprolob. Yakowlewi

schiefer

80—100 m griinliche, graue Oder

rote Knotenkalke mit Entomis

si'mito^triata und Posidonia venusta

anntilata, Platycl. protacta und Platycl.

Kramenzelkulke mit Postproiobitcs

Yakowlewi und Platyclymenia anntilata mit Platydyinen
Kohmkerhalle Flaserkalke mit Postproiobitcs

i ,//,virA ii-/, /', / rrrhi uinl /' 'Lityrlyin, mo
Kalk mil Postproiobitcs Yakowlewi,

P. Free/it und Platyclymenia anntilata

III:

Prolobites-

Stnfe:

2,40 m dunkelblauer Knotenkalk mit

A'- ciiulvi'h ma -.tih/trxih^tt, Cyrroclymenia

iuvnluhi .Hiil Pliiiviiviu^iiiii Stinttbirgeri

Possilarmc kleinknotige

Kramenzelkalke, an der Basis

mit Cheiloceras sp.

Kramenzelkalk mit P/o/obiit's ddpltinus

und Cyrtoclymenia involntn

)

! 40 m machtiger diiiinplattigei'

! ,,Hauptkalk" mit Euornphnlus

! crassitesta, Pttgnax pugnns,

\ Prodnctella subaculeata, Athyris

i concentrica und Srhizophoria

' striatula

und Sporadotrnis Mnensteri

1,20 m lichtgrauer Flaserkalk mit

!\cil(!oclvm<-itia Smtdinrfrn u. l\citdoet.

Drcvcrmanni

Kramenzelkalk mil p.seudoclytiieiiia

Sandbergeri und PscndocL Drcvcrmanni

II.

Gheiloceras-

Stiife:

6,80 ra roter bis blauer Flaserkalk

mit Cheiloceras curvispina und Dimero-
Kramenzelkalk mit Cheiloceras ef.

planilobns und Dimeroceras Guembeli
!

j
Brachiopudenkalk des Kollill-

! kofels rail Spirifer Vrii,

hypothyris eaboides, Pugnax

pugnus, P. actirninatas

+ 6,35m graurotei lu> mt-r Fhwerkalk

mit Cheiloceras subpartifun, und C/;.
t Cheiloceras

Manticoceras-

Stufe:

0,8 m schwarze Alaunschiefer

0,35 m Kalkbank, 8—12 m hellgrun-

liche Oder hlaulichgraue Tonsohiefer

Diabast.ull'e und -breecien mit

LVtillipsastraea aiianu^, Spiiijii 1 rrnanli

Schwarzc Kalke (Zone IS) mit
Manticoceras crass.it in

t
Crichitcs Holz-

apfeli und Cr. acntitin

DiabastuB'e von Kirschkau mit

P/tii/ipsastraea und Spt'rifer Vernenili

Kellwasserkalk (Zone IS) mit Crickites

Holzapjeli

Adorfer Plattenkalk (Zone Ifi-y)
Budeslieimer Sclnefer (Zone la)

Oberes Mitteldevon Stringocephalenkalk Gabbro(-konglomerat ?) Uberer Striugoceplialenkalk
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abgebroclien, da mix bekannt wurde, daB eine spezielle

Bearbeitung dieses Gregenstandes von seiten des G-ottinger

Geotogischen Institutes beabsichtigt ist. Aus demselbeii

Grunde kann icli auch hier auf eine eingenende Beschreibnng

dor Saalfelder Verhaltnisse Verzicht leisten, mochte jedocli

im folgenden in Kiirze meine bisherigen Resultate zusammen-
fassen.

Fiir die Deutung des Saalfeider Oberdevonprofils ist

als grundlegend die Bestimmung der in ihm aufgefundeneii

Oephalopoden anzusenen, unci ich schicke daher hier eine

Liste der mir bisher bekanntgewordenen Ammoneenfaunen
voraus

:

Postprolobites-Stuie (IV).

Sporadoceras Muensteri v. B. sp.

„ Wedekindi Schdwf.

„ spirale Wdkd.
„ rotundolobatum Schdwf. mscr.

Postprolobites Yakowlewi Wdkd.
medias Wdkd.

„ Frechi Wdkd.
Platyclymenia annulata Mstk. red. Schdwf.

„ intracostata Frech sp.

Quenstedti Wdkd.
Ruedemanni Wdkd.

Laevigites-Stufe (V).

Tornoceras Escoti Fkech
Sporadoceras orbiculare Mstk. cm. Schdwf..

„ cf. spirale Wdkd.
„ Wedekindi Schdwf.

Wedekindoceras cucullatum v. B. sp.

Cymaclymenia striata Mstk. red. Wdkd.
Cymaclymenia cordata Wdkd.
Biloclymenia laevis Richt. em. Schdwf. mscr.

Laevigites tioevelensis Wdkd.
Laevigites laevigatas Mstk. red. Wdkd.
Oxyclymenia undulata Mstk. red. Wdkd.
Oxyclymenia bisulcata Mstk. sp.

Costaclymenia binodosa Mstk. sp.

Gonioclymenia speciosa Mstk. red- W dkd.

Sphenoclymenia intermedia Mstk, sp.

Gattendorfia-tiiufe (VI).

Imitoceras quadripartitam Mstk. em. S< m>\\ f.

intermedium Schdwf.

„ Denckmanni Wdkd. sp.



Gattendorfia sphaeroides Right, em. Schdwf. mscr.
Cyrtoclymenia angustiseptata Mste. red. Sghdwf.
Cyrtoclymenia plicata Mste. sp.

Cymaclymenia striata Mste. red. Wdkd.
Oxyclymenia bisulcata Mstr. sp.

Kalloclymenia subarmata Mstk. sp.

Daraus gent hervor, daB die altesten Anunoneen aus
der Umgegend von Saalfeld, sowed bisher bekannt, der
Postprolobites-Stufe angehoren. Sie entstammen einem nur
10 cm machtigen Bankchen roteii Kalkknotenschiefers, der

besonders fossilreicli in dem Steinbetschen Steinbxuch

gegenuber der Bohlenwand aufgeschlossen ist und gerade die

Grenze der „Mitteia - und „Oberstufe" Zimmeemanns be-

zeichnet. Auf diese Schicht und ihren Fossilinhalt beziehen

sich die Ausfuhrungen Borns (LV. 14), deren Unhaltbarkeit

ich bereits fruber (L.-V. 122, S. 34) gezeigt habe. Die
untere Partie der nun folgenden Kalkknotenscliiefer fiihrt

in dem genannten Steinbruche noch Postprolobites Yakow-
lewi, Platyclymenia annulata, Platycl. intracostata usw.

und gehort mithin gleichfalls der Postprolobites-Stute an.

In ihren hangen deren Teilen unmittelbar im Liegenden
der nun folgenden Quar'zitbank fiihrt die Abteilung der

Kalkknotenschiefer jedoeh eine typische Fauna der imteren

I aevigites -Stufe. Tiber dem „Unteren Quarzit" tritt alsdann

die 16— 19 m machtige Schichtenfolge der ,,Unteren Kalk-

knotenschiefer" hervor, die wiederuni zwei verschiedene

Stufen umfaBt. An ihrer Basis enthalt sic Laevigites laevi-

gatas, Oxyclymenia undulata u. a. Formen der oberen

Laevigites-Stufe. in ihren hoheren Horizonten dagegen die

oben aufgefiihrte Fauna der Gattendorfia -Stufe. Daruber
folgt abermals eine gegen 7—9 m starke Quarzitbank, der

„Obere Quarzit" Zimmermanns, und den AbschluB bilden

die „Oberen Kalkknotenscliiefer" mit etwa 5 m Machtigkeit v

die vielleieht bereits als Aquivalente der Wochlumeria-

Stufe des Rheinischen Gebirges aufzufassen sind.

In dem unteren Teil des Saalfelder Oberdevons. der

„Unter"- und „Mittelstufe u Zimmerm.vx^s. wo uns das Riist-

zeug der Ammoneen fehlt, sind wir lediglich auf Vermu-
tungeu angewiasen. Einen gewissen Anhaltspunkt bietet

ein charakteristisch.es Alaimschieferbankchei) als Grenz-

schicht del' I nterstufe znr Mitielstufe, das ich im An-

schluB an Zimmeemakn (a. a. O.. S. 37) mil einigem Vor-

behalt als Aquivalent der Kelhvasserkalke. also der Zone lb,

ansehen zu durfien gla.ube. in desseii Liegendem Findet sich
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zudem eine 0,35 m machtige ungeflaserte Kalkbank, die

einige Alinlichkeit mit den Adorfer Plattenkalken besitzt.

Die im Liegenden auftretenden Tonschiefer wiirden alsdann

die untere Manticoceras -Stufe, die bis zu 100 m machtigen

Knotenkalke der Mittelstufe die Cheiloceras-, Prolobites- und
vielleicht den unteren Teil der Postprolobites-Stufe ver-

treten.

Wiederholt stoBt man in der Literatur (z. B. Frech,
L.-V. 44, S. 434) auf Angaben iiber Manticoceras-Schichton

und -Formen von Saalfeld. Vorlaufig muB ich jedoch diese

Angaben in Zweifel Ziehen, da alles, was rnir bisher in den
vSammlungen von diesem Fundpunkte unfcer der Bezeichnung

„Manticoceras intamescens" oder ahnlichen Namen ent-

gegengetreten ist, diese Bestimmung zu Unrecht trug.

Ebenso sind mir auch, wie oben bereits mitgeteilt, bisher

keinerlei Vertreter der Stufen II und III bekannt geworden.

-alle Mitteilungen daruber in der Literatur mussen vorlaufig

als auf irrigen Fossilbestimniungen beruhend zuriickgewiesen

werden.

Uberlagert wird das Saalfelder Oberdevon von den trans-

gredierenden Alaunschiefern des Kulms. DaB auch im Be-

reich des ostthuringisch-oberfrankischen Gebietes der Kulm
allerorts in ubergreifender Lagerung auftritt, wird bei Be-

sprechung der Schleizer Verhaltnisse noch des naheren zu

erortern sein.

Die Nahe lestlandischer Massen wird uns mit voll-

kommener Deutiichkeit durch die vorwiegend klastisch-

schiefrige Ausbildung des Saalfelder Oberdevons angezeigl.

Bemerkenswert ist, daB den hoheren Teilen des Profiles

zwtei Quarzitbanke eingeschaltet sind, deren obere ihrem

Niveau nach etwa den Ponsandsteinen in der Umralnnung
der Siegerlander Halbinsel entspricht. Auch in dem1 ost-

thuringischen Gebiet koimmt demmach in der Erseheinungs-

weise ,des hoheren Oberdevons eine Periode starkerer Denu-

dation auf der Alemannischen Insel zum Ausdruck, die ihre

zwangloseste Erklarung in der Annahme eiuer schwachen
•dieser Zeit voi'ausgehendeii Faltung und Eebuug der Ivon-

tin^ntalregionen findet.

Die Kustenlinio der Alemannischen Cnsel laBI sich

in ilirem weiteren Verlaufe nut einiger iSicherheit ver-

folgen, wenn die sudlich S'aalfelds gelegenen osttliurin-

gischen Oberdevonvorkommen zu Rate grzogen werdea
Allerdings sind diese noch nicht im speziellen untersueht
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warden, jedocli laBt sich namentlich aus Zimmebmanns
Kartenerlauterungen (L.-V. 152) manches fiir unsere Zwecke
Brauchbare herausschalen.

Der Saalfelder Ausbildung des Oberdevons sehlieJBt sich

nahe die des im Siiden gelegenen BLatres L ©lieste n an.

Auch hier Lagern zu unterst liber dem oberen MitteL-

devon griinliche bis blauviolette Tonschiefer, im Hangenden
mit einer dem Adorfer Plattenkalk ahnlichen. Kalkbank und
weaterhin dunklen Schiefern und Kalken von dem Oharakter

der Keltwasserkalke. Daruber folgt eine mittlere Knoten-

kalkstufe. und in deren Hangendem treten, ganz wie bei

Saalfeld, Kalkknotenschiefer mit Quarziteinlagerungen auf.

Die Kalkknotenschiefer bestehen aus dunkel blaugrau bis

schwarzgra.u gefarbten meist glimm erreichen Tonschiefern

mit ebenfalls dunklen Kalkknotlen von stark wechselnder

GroBe. Die Quarzitbiinke, harte. derbe Quarzsandsteine,

waren ursprungiich gleichfails von dunkler Farbung, bleichen

aber bei der Verwitterung allmahlich au-. Meist siad sie

auch sehr reichlich glimmerfuhrend und konnen eine

Machtigkeit bis zu 15 m erreichen.

Die gleichen Quarzitbanke finden sich aisdann wilder

bei Prob size 11a und zeigen uns auch hier die Kusten-

nahe der Alemannischeii Tn^el an. Bine etwas abweichende

Ausbildung des Oberdevons liegt auf dem Blatte Loben

-

stein voi\ wo es sich vorwiegend aus Diabason. Diabas-

breccien und -tuffen zusammensetzt. Daneben treten utiter-

geordnet Schiefer und ganz vereinzelt Kalkvorkommen
hervor.

Deutlich litorale Gharaktere kommen alsdann wieder

in der Entwicklung des Oberdevons von. H i r s c h b e r g
am der Saale und zwar besonders (lurch die konglome-

ratischen Bildungen zum Ausdruck, die sich hier in sehien

hangenderen Teilen finden. IDs sirid das einmal Diaba>-

konglomerate mit woM abgerundeten bis huhnerelgroBen

Diabasstucken und andererseits „uranitfuhrende bis granit-

reiche Konglomerate" mit- ausgezeichnet abgeroLlten

Tiiinniirrn von feinkornigen Graniten. Quarzporphyren und

Quarzitem die nur von der Alemannischen Insel hierher. ver-

frachtet sedn kormen. Aulfcrdem findet sich am Westrande

des Blattes Hirscliberu' eiu deutliches Riffka.lkvorkonmien,

das sich ganz aus obcnlevonischen Ivorallen und Stroma-

toporen zusammensetzt und ehemals an einer Untiefe in der

Kustenregion zurAusbildimg gelangt sein wird. .Im iibrigen

fifeJbcn auch hier Diabastuffe und -breccien eine weite Yer-
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br©itung, unci ebenso fehlen audi Oephalopodenkalke in dor

Umgegend von Hirschberg nicht. Tiber ihre Fauna ist bisher

noch zu wenig bekannt, als daB sich ,deren genauer©
Stufenzugehorigkeit bestimmen iieBe.

Transgredierend folgt alsdann auf das Oberdevon der

Kulm in Gestalt von quarzitisclien Sandsteinen und G-rau-

wacken. Die liegenden Alaunschiefer scheinen uberall im
Bereiche des Blattes Hirschberg zu fehlen. Bereits

Zimmeemann (L.-V. 152 [Blatt Hirschberg], S. 152) hob als

auffailig fiir den Kulm „den sehr unregelmaBigen Grenz-

verlauf, mit dem er an alio Eormationen vom Kambrium
bis zum Oberdevon anstoBt" hervor. erklarte diese Sachlag©

jedoch als durch Verwerfungen hervorgerufen, da nirgends

Transgressionskonglomerate nachzuweisen waren. Dazu ist

zu bemerken, daB Konglomeratbildungen keineswegs als ©in©

notwendige Begleiterscheinung von Transgressionen anzu-

sehen sind, und daB sie haufig fehlen konnen. Angesichts

der Tatsache jedoch, daB dem Kulm ganz allgemein ein©

iibergreifende Lagerung zukomnit. diirften sich aucn die b©i

Hirschberg zu beobaohtenden Verhaltnisse b©i weitem zwang-
loser durch die Annahme einer Transgression auslegen

lassen.

Bildungen des offenen Aleeres in groBerer Landf©rn©
iiegen uns alsdann in dem Oberdevon von Hof und des

Prankenw a Ides einerseits und der . Gegend von

S c h 1 e i z - Z e u 1 e n r o d a andererseits vor. Die strati-

graphischen Verhaltnisse des Oberdevons von Hof bilden

den G-egenstand einer besonderen Arbeit (L.-V. 124) und
bedurfen in diesem Zusammenhange keiner weiteren Er-

orterung. Desgleichen konnen hier die Oberdevonprofile des

Frankenwaides iibergangen werden, da sie sich, vie nament-
lich meine Untersuchungen am Schubelhammer zeigten,

derart nahe an die Ausbiidung des Hofer Oberdevons an-

schlieBen, daB deren Schilderung lediglich auf eine Wieder-

liolung der dori beschriebenen Verhaltnisse tierauskommen
wiirde.

Besondere Erwahnung verdient jedoch das Oberdevon
auf den Blattern Sehleiz und Zeulenroda, da esi mir gelungen

ist, auch dieses Profit in das allgemein giiltige G-liederungjS-

schema Wedekinds ednzuordnen. Des weiteren waren die

Schleizer Verhaltnisse fiir mich insofern von luteresse, als

sich hier die Gelegenheit bot, im Bereich des frankisch-

thuringischen Obenlevons die Ausbiidung eines Teiles der
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Manticoceras-Stuie in der Cephalopodenfazies zu studieren,

die ja im Hjpfer Goblet durch koralien- und brachiopoden-

fuhlrende .Schalsteine ersetzt ist. Die in der Umgegend von
Schleiz gewonnenen Resultate werden an anderer Stelle unfcer

ausfuhrlicher Begrundung eine eingehendere Beschreibung
erfahren und seien hier nur auszugsiweise wiedergegeben.

tiber dem oberen Mitteldevon in. Gestalt von Diabas-

tuffen und tuffartigen Schiefern folgen im Nordosten von
Schleiz die durch K. Walthbe (L.-V. 137, 8. 270) des naheren
beschriebenen oberdevonischen Diabastuffe von Kirschkau
(Blatt Zeulenroda) mit Korallen (Phillipsastraea) und Bra-

chiopoden (Spirifer Verneaili MurchJ, kurz mit der Fauna
des Iberger Kalkes. Auf den alten Schachthalden von

Piormitz nordlich Schleiz sehen wir weiterhin Schalsteine

gefordert, die sicli durch die Fiihrung von Cephalopoden

(Beloceras multilobatum Beyk. sp. und Manticoceras-Arten)

auszeichnen. Nach meiner Auffassung vertreten sie die

AlanticocerasStufe bis einscMieBlich der Zone Iy.

tTber den gleichen grobkornigen Diabastuffen folgen

nun in dem G-EirELschen Steinbruche unmittelbar im Siicl-

westen vor den Toren der Stadt Schleiz dunkle alaunschiefer-

artige Tonsehiefer mit ± groBen Kalkkonkretionen und
dariiber diekbaukige, dunkle und haufig bituminose Kalke,

die bereits auBerllch groBe Ahnlichkeit mit den Kellwa&ser-

kalkbildungen des Oberharzes und des Rheinischen Gebirges

aufweisen. Zimmeemann (L.-V. 154, S. 40) hingegen ver-

gleicht sie mat den Adorfer KaLken. Entscheiclend ist

der Befund der Cephalopoden fauna. Meine Aufsammlungen
und Bestimmungen lieBen folgende Goniatitenformen in dem
sctrvvarzen Kalke von Schleiz erkennen:

Gephyroceras bickense Wdkd.
Manticoceras crassum Wdkd.
Manticoceras cf. Drevermanni Wdkd.
Beloceras multilobatum Beye. sp.

Crickites acutus Sdbg. em. Wdkd.
Crickites Holzapfeli Wdkd.
Tornoceras simplex v. B. sp.

Tornoceras auris Quenst. sp.

Das ist die tvpische Fauna der Zone lb Wedekinds,
der Bickcner Kalke bzw. der Keliwasserkalkbildungen des

Oberharzes. Einige Kilometer nordlich von Schleiz tritt der

gleiche Horizont dann noch einmal in eincm kleineo Stein-

bruch am Eulenbusch bed Ottersdorf (Blatl Porimtz.) mit
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einer ganz entspreclienden Fauna hervor, die hier jedocli

merkwiirdigerweise an abweichende, rotlich gefarbte dolo-

mitische KaLke gebunden ist.

Oberhalb der schwarzen Goniatitenkalke setzt in dem
GEiPELSchen Steinbruche eine gegen 10 m machtige Folge

heller gefarbter Knotenkalke auf, die an ihrer Basis spar-

liche Querschnitte vermutlich von Cheiloceraben erkennen
lassen, sonst aber bisher keinerlei Oephalopoden geliefert

haben. Der nachst hohere cephalopodenfuhrende Oberdevon-

horizont konnte erst in der Boschung des Zugangsweges zu

dem genannteri Aufschlusse beobachtet werden. Es ist dies

eine geringmachtige Bank innerhalb eines etwa 3*-4 m
messenden Komplexes von dunkel blauschwarzen Kalkknoteii-

schiefern, die eine individuenreiche Fauna folgender, vorlaufig

bestimmter Arten enthalt:

Imitoceras Giirichi Fbech sp.

„ quadripartition Mstr. em. Schdwf.
intermedium Schdwf.

Sporadoceras Wedekindi Schdwf.
Postprolobites varicosus Schdwf.
Postprolobites ilov. sp.

Cyrtoclymenia angastiseptata Mstr. red. Schdwf.
Cyrtoclymenia plicata Mstr. sp.

Cymaclymenia striata Mstr. red. Wdkd.
Cymaclymenia camerata Schdwf.
Oxyclymenia linearis Mstr. em. Frech.

Oxyclymenia bisulcata Mstr. sp.

Kalloclymenia qaadrata ;Schdwf.

und somit der Gattendorfia-Stute angehort. Die fossilarmen

Knotenkalke im Liegenden bilden demnacli Aquivalente der

Cheiloceras—Laevigites-Stufe.
Die Postprolobites- und Laevigites-Stufe sin.d mir

aufierdem gleichfalls fossilfiihrend noch aus dem bereits

oben erwahnten Steinbruch des Eulenbusches bei Ottersdorf

bekannt geworden. Vertreter der Gattendorfia-Stufe finden

sieh vielleicht ferner noch an der Kahlleite bei Ottersdorf,

wie das von Geinitz (L.-V. 53, Taf. XI, Fig. 6a— c) abge-

bilde'.e Stiick von Sellaclymenia angulosa Mstr. fide Gumbel
(= Goniatites planidorsatus Geinitz) zu beweisen scheint.

Nach dem Hangenden zu schlieftt alsdann das Oberdevon mit

blaugraueti oder grungrauen Oypridinensehiefcrn und der

sog. „Hangenden Diabasbreccie" Liebes ab.

Von groBerem Interesse fur die Erkenntnis der

zwischen dem Oberdevon und dem Karbon Oslthiiringens
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obwaltenden Beziehungen vvird ein jetzt stark verfalienor

AufschluB an der Chaussee Schleiz-Auma auf dem Blatto

Zeulenroda, nur etwa 21/2 km von der Nordostecke des
Blattes Schleiz entfernt. Zimmebmann (a. a. O. S. 49)

hat bereits eine eingehende Beschreibung des hier zu be-

obaehtenden Profils gegeben, die ich nach meinen eigeneai

Untersuchungen nur bestatigen kann.

Uber den Oberdevon-Schichten dei' Gattendorfia-Stute

mit Imitoceras Giirichi Fbech sp., /. intermedium Schdwf.,
Gattendorfia subinvoluta Mstb. em. Schdwf. u. a. m. folgt

hier eine 0,7 m machtige Tonschieferschicht, erfiillt mit

kleinen runden bis ovalen Kalkkonkretionen. Daran schlieBt

sich in etwa li/2 m Machtigkeit diinngebankter Kohlenkalk
an, der dann seinerseits von den' Schiefern und Sandsteinen

des Unterkulms iiberlagert wird.

Daraus ergibt sich einmal, daB auch im Gebiete Osi-

tlruringens und Oberfrankens der Kulm ein jiingeres Lager
als der Kohlenkalk einnimmt und vermutlich in voll-

kommener Ubereinstimmung mit dem Kulm des Rheinischen

G-ebirges ein relativ junges, wahrscheinlich oberes Vise-

Alter, besitzt, wie das die neueren rntersuchungen in diesem

G-ebiet wahrscheinlich machen. Da aber nun andererseits

in den genannten Aufschiiissen eine deutliche Liicke

zwischen dem Oberdevon und dem Kohlenkalk' zum Aus-

druck kommt, ist umsomehr iiberall dem Kulm eine iiber-

greifende Lagerung dort zuzuschreiben, wo dieser in un-

mittelbare Beziehungen zu dem Oberdevon tritt. Auf Blatt

Schleiz sind dann zudem auch mehrerenorts an der Basis

des Unterkulms Konglomerate entwickelt, die nur als Trans

-

gressionsbildungen gedeutet werden konnen.

Der wesentliche und fur den weiteren Verfolg der

palaogeographischen Verhaltnisse wichtige Charakter der

zuletzt beschriebenen Profile besteht darin, daB in ihnen

das gesamte Oberdevon cephalopodenfuhrend und zur Haupt-

sache in kalkiger Fazies auftritt. wodurch es sich als Bil-

dung tieferen Meeres zu erkennen gibt.

Die ubrigen Vorkonimen des Sachsischen Vogtlandes

sind kurz zu erledigen, da iiber ihre Schichtenfolge im

einzelnen nur wenig bekannt ist unci sie infolgedessen nicht

geeignet sind, uns wesentliche Daten fiir die hier in Redo

stehenden Zwecke zu liefern.

Eine Reihe von Aufschiiissen findet sich in der Um-
gegend von Plan en. Die Tiefstufe des Oberdevons ist
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hier in der Iberger KoraUen-Brachiopodenfazies der Plansch-

witzer Tuffe ausgebildet. In deren Hangendem treten als-

dann bei Olsnitz und Marxgriin Kramenzelkalke mit

einer Cephalopodenfauna auf, die nach der durch Feech
(L.-V. 51, S. 106) erfolgten Revision der GEixiTzschen
Original© etwa der der Oberdevonstufen III—V einschlieB-

lich entsprechen diirfte.

Ganz ahnliche Verhaltnisse scheinen in der Umgegend
von Zwickau obzuwaiten. Soweit die sparlichen An-
gaben bei Geixitz (L.-V. 53) erkennen lassen, finden sich

auch hier an der Basis des Oberdevons Diabastuffe

und -kohglomerate, und bei Planitz tritt dann ein Kalk-

lag-pr hervor, das auf Grund der Fossilangaben Feechs
(a. a. O.) ©twa die gieichen Stufen umfassen magwie das

von Marxgriin. Von Wichtigkeit erscheint es jedoch fiir

unsere palaogeographischen Betrachtungen, daB nacb einer

Mitteilung von Fe. Kossmat (L.-V. 88, S. 24) die Diabas-

kongiomerate von Olsnitz und Zwickau wohlerhaltene Granit-

gerolle fuhren, die wir ais sichere Indikatoren der Kiisten-

nahe der Alemannisehen Insel ansehen konnen.

c) trbriges Mitteleuropa.

Bei einer weiteren Besprechung der mitteleuropaischen

Oberdevon-Vorkommen sind zunaclist die im Norden ge-

legenen Aufschliisse des H a r z e s zu berucksiehtigen, die

keinerlei Beziehungen zu einer der bisher bekannten Kon-
tinentalmassen erkennen lassen und somit Bildungen des

zentraleren Meeres sind.

Unsere Kenntnis iiber das Auftreten cephalopoden-

fiihrenden Oberdevons im Harzgebirge reicht in die Mitte

das- vorigen Jahrhunderts bis auf Roemees (L.-V. 118, 119)

Arbeiten zuriick. Weit langer bekannt sind jedoch bereits

die Riffbildungen des Iberges bei Grund, die, soweit sie

Goniatiten fiiliren, nach Wedekind (L.-V. 142, S. 34) der

Zone Iy von Adorf entsprechen. Man hat sie sich um
eine Untiefe bzw. eine submarine Erhebung entstanden

zu denken. In spaterer Zeit erstanden alsdann wertvolle

Bearbeitungen des Oberdevons durch Koch (L.-V. 86),

Beushausen (L.-V. 9—11) und Denckmann (L.-V. 10, 11),

sowie neuerdings durch die Untersuchungen Boens (L.-V. 13)

im Aketale bei Schulenberg (Oberharz).
An dieser letzteren Lokalitat setzt sich das Oberdevon

zu unterst iiber den mitteldevonischen Stringocephalen-

kalken aus Biidesheimer Schiefern unci dariiber aus Platten-
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aonte eingelagert sind. Die Fauna der PlattenkaLke gehort

nach der von mix vorgenommenen Revision der BoRNschen
Goniatitenbestimmungen der Zone [ y an, und auf diesen

Horizont diirften gteichfalls, etwas abweichend von dem
sonst zu beobachtenden Verhaiten, die beiden Keliwasser-

kalkbanke entfallen. Jedoch scheinen auch Aquivalente der

hangenden Zone lb im Aketale nicht zu fehlen, wie mir
der von Born (a. a. 0., S. 613, Taf. XXI, Fig. 8) als Gephyro-
ceras nov. sp. beschriebene Goniatit zu beweisen scheint,

der nach Abbildung und Beschreibung („gerade Anwachs-
linien" mit Externsinus) ein zweifelloses Crickites ist. Eheaa-

so liegt mir auch aus den Kellwasserkalken von Altenau
im Oberharz ein unzweifelhaftes Crickites Holzapfeli Wdkd.
vor, das mir anzeigt, daJB auch hier, wenigstens in den han-

gendsten Banken der Kellwasserkalkfazies Aquivalente der

Zone I b von Martenberg und Bicken vertreten sind.

Im Aketale folgen alsdann iiber der ManticocerasStuie
Kramenzelkalke der Cheiloceras-Schicht&n, die sich vermut-

lich auch hier in einen unteren Horizont mit Cheiloceras

subpartition Mste. sp. und einen oberen mit Cheiloceras

cf. planilobus Sdbg. sp. und vor allem mit zahlreichen Di-

meroceras-Arten einteilen lassen diirften. In deren Han-
gendem tritt eine Bank mit sehr zahlreichen Exemplaren
von Pseudoclymenia Sandbergeri Gumb. sp. und Pseudoclx-

menia Drevermanni Born sp. hervor, die von Born noch zur

Cheiloceras-Stufe gezahlt wurde, jedoch besser. namenr-

lich auf Grand meiner Clymenienfunde in dem gleicheu

Horizont von Gattendorf, als Liegendzone der Prolobites-

Stufe aufzufassen ist. Die Stufe III |3 wird alsdann durch

Kramenzelkalke mit Prolobites delphimis Sdbg. sp. und

Cyrtoclymenia involuta Wdkd. sp. vertreten.

Damit bricht im Aketale das Oberdevonprofil ab. Ober-

halb der Cephalopodenkalke setzt mit scharfer Grenze und

ohne jeden Ubergang eine mehrere Meter machtige Folge

von Cypriclinenschiefern auf, und zwar in transgredierender

Lagerung, wie man nach den Beobaehtungen Bbushausbns
von der allgemein ubergreifenden Lagerung der Cypridinen-

schiefer im Oberharz mit ziemlicher Sicherheit a,nnehmen

kann. Born (a. a, O., S. 574) lehnt allerdings in seinem Fall

eine Transgression der Cypridinenschiefer ab, jedoch scheint

mir deren Annahme, namentlicb angesichts des unvermit-

telten Auftretens dieser Schichten, die plausibelste Erkla-

rung ftir das Fehlen der hoheren Oberdevonstufen im Aketatfc



177

zu sein, nachdem sich jandernorts, z. B. ira Fall des Fossleys

dess Rheinischen Gebirges, noch immer die Auffassung yon
einer Faziesvertretung durch Cypridinenschiefer als haltlos

herausgestellt hat.

Eine Gelegenheit, das Oberdevon in seinen hangendem
Teiien zu vervollstandigen, bietet uns der Wasserfallfelsen

von Rohmkerhalle, in dessen hangenderen Kramenzel-
kalken Platyclymenia annulata Gumb. sp., Cymaclymenia
striata Mstr. sp., Laevigites laevigatas Mstr. sp. und Oxy-
clymenia undalata Mstr. sp. gefunden wurden. so da£ also

hier noch cine Entwioklung der Postprolobites-Platycly-

menia- und der Laevigites-Stuie vorliegt. Uber dem Ober-

devon folgen alsdann im Oberharz uberall in ubergreifender

Lagerung die Kieselschiefer des Kulms.

Den soeben geschilderten Verhaltnissen des Oberharzes

schlieBt sich auf das engste "die Gliederung und Ausbildung

des Oberdevons im Unterharz an. Durch die Unter-

suchungen Beushausens, Denckmanns und Kochs (L.-V. 11)

sind uns von der Klippe des Eselsstieges im unteren Selke-

taie Adorfer Plattenkalke mit Manticoceras-, Beloceras-

und Tornoceras-Arten bekannt gewarden, und weiterhin

wurden hier auch Clymenienkalke mit Platyclymenia annu-
lata Gumb. sp., Laevigites laevigatas Mstr. sp. und Oxy-
clymenia undalata Mstr. sp. beobachtet. Ganz iiberein-

stimmende und von Cypridinenschiefern iiberlagerte Cly-

menienkalke konnten dann ferner im Bereiche des Biichen-

berger Devonsattels durch das Vorkommen von Platycly-

menia annulata Gumb. sp., Laevigites laevigatus Mstr. sp.,

Oxyclymenia undulata Mste. sp. und Gonioclymenia speci-

osa Mstr. sp. nachgewiesen werden.

Eine Reihe weiterer Oberdevonvorkommen sind im Osten
von Mitteleuropa aus Schlesien, Mahren und den Ostalpen

bekannt, die ich nun wieder zu der Alemannischen Inset

in Beziehung setze. Das am besten gedeutete Profil unter

ihnen ist das von Eber sdorf in der ehemaligen Grafschaft

Glatz, das schon fruhzeitig die Aufmerksamkeit der Geo-

logen auf sich gelenkt hatte. Auch in neuerer Zeit sind

nocii lebhafte Debatten uber die Auffassung dieses Profits

gepflogen worden (vgl. Dathe (L.-V. 22, 23), Frech (L.-V.

50), Gurich (L.-V. 63, 64). Nach meinen eigenen Unter-

suchungen, die ich vor einer Reihe von Jahren anstellen

konnte, gestalten sich nun die Verhaltnisse des Kalkberges

in der folgenden Weise.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1921 12
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Als unterstes Oherdevon tritt in dem groBen, laiigge-

streckten Steinbruch des Kalkberges bei Ebersdorf der gegeh
40 m machtige sog. „HauptkaLk" auf, ©in dunnbankiger,
hell- bis dunkelgrau gefarbter bitumindser Kalk mit reich-

lichen Tonzwischenlagen, der eine gewisse Ahnliehkeit mit

den Tonplatten des norddeutschen Muschelkalkes aufweist.

Seine Fauna setzt sich zur Hauptsache aus Korallen {Phil-

lipsastraea Kunthi Feech, Syringopora philoclymenia

Rme.), Brachiopoden {Pugnax pugntis Mart, sp., Produc-
tella sabaculeata Muech. sp., Athyris concentrica v. B. sp.,

Schizophoria striatula |Schl. sp. u. a. m.), Gastropoden

(Euomphalus crassitesta Tietze) und zahlreichen Ostra-

coden zusammen unci stent somit der Korallen-Brachiopoden-

fazies des Iberges nahe. Beziigiich seiner Lagerungjsver-

haltnisse schliefie ich mich der Auffassung Gueichs (L.-V.

64, S. 58) an und sehe mit ihm die im mittleren Teil des

Bruches zu beobachtenden Gabbroklippen und die diese

iiberlagernden „Krustenkalke", als das unmittelbar Liegende

des Hauptkalkes an.

Tiber dem Hauptkalk folgen die nur wenige Meter

machtigen fossilreichen Clynienienkalke. Als liegendsten

Horizont konnte ich in dem siidlichsten Teil des Steinbruchs.

dem sog. Stollenbruch Gueichs, a,uf Grund der im folgenden

aufgefuhrteii Ammoneenfauna die Postprolobites-Stufe nach-

Aveisen

:

Sporadoceras Muensteri v. B. sp.

Sporadoceras of. spirale Wdkd.
Postprolobites Yakowlewi Wdkd.

„ medius Wdkd.
Frechi Wdkd.

Parolytoceras crispam Tietze sp.

Cyrtoclymenia euryomphala Wdkd. sp.

Cyrtoclymenia sp.

Cymaclymenia no v. sp.

(?) Platyclymenia annulata Guhb. red. Schdwf.
Platyclymenia (?) paradoxa Mste. sp.

Platyclymenia (?) solarioides v. B. sp,

Die diese Formen einschlieBenden Kalke sintl von blau-

grauer, rotgrauer bis intensiv roter Farbe und vrurden aus-

streichend auf der Sohle iiber den keilformig in den Haupt-

kalk eintauchenden Clymenienkalken am Siidende dee

Bruches (vgl. (rich, a. a. 0., S. 63) beobachtet. Die ge-

naueren Lagerungsverhaitnisse dieser Schichten, die fiir die
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Auffassung von dor Natur des Keiles, ob unterer Fliigel

eines liegenden Sattels im Sinn Dathes oder einfach isokli-

nale Einfaltung nacli Gurich, auBerordentlich wichtig und
entscheidend sein konnten, mufiten leider wegen dor Unzu-

ganglichkeit dor in Frago kommenden Stellen im unklaren

bloibon. Jedocli seheinen sie mir im Ostfliigel dos fraglichen

Keiles zu lagern; nach Weston, d. hi. nach seiner Mitte zu,

folgen alsdann Laevigites-Schichten, graurote bis blutrote

Flaserkalke, aus cleneii mir bisher insgesamt folgende Am-
nioneen bokannt geworden sind:

Imitoceras globosum iSchdwf.

Sporadoceras Wedekindi Schdwf.
Wedekindoceras cucullatutn v. B. sp.

Phenacoceras (?) paradoxum Tietze sp.

Cymaclymenia striata Mstr. red. Schdwf.

„ ovata Schdwf.

„ cordata Wdkd.
„ ornata Mstk. sp.

Laevigites Laevigatas Mstr. red. Wdkd.
Laevigites spiratissimus Schdwf.
Oxyclymenia undulata Mstr. red. Wdkd.

„ sabundalata Wdkd.

„ serpentina Mstr. em. .Schdwf.

Costaclymenia binodosa Mstr. sp.

Gonioclymenia speciosa Mstr. red. Wdkd.

(?) K^alloclymenia biimpressa v. B. sp.

AuBerdem entstammen dieser Stufe noch die von Rekz
(L.-V. 114) beschriebenen problematischen Glatziellen

{Glatziella glaucopis, GL. Pasquayi, Gl. Helenae usw.j,

liber die mir zurzeit koine neuoren Beobachtungen vorliegen.

Die Laevigites-Stufe konnte ich alsdann zum anderen
nachweisen, als ich in dem inittleren sowie dem nordlichen

Toil des Steinbruchs an dor Ostwand die Grenze des Haupl-
kalkes gegen die Clymenienkalke untersuchte. Mit unklarer

Abgrenzung gegen don ersteren und haufig mit diesein

verquetscht, troten liier Clymenienkalke von dem zuletzt

beschriebenen Charakter auf, die unmittelbar an ihrer Basis

Imitoceras globosam, Gymaclymenia striata, Oxyclymenia
undulata sowie Costaclymenia binodosa fuhren und sich

durch diese Faunengememschaft als Laevigata-KaXke zu

erkennen geben.

Die an anderen Orten beobachtete Postprolobites-Stufe

fehlt also hier iiber dem Hauptkalk, was wohl nur durch eine

12-
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hier aufsetzende streichende Verwerfung erkiart werden
kann. Dieser Annahme konunt auch der oben geschilderte

Charakter der Grenze entgegen. Die Laevigites-Stufe besitzt

an diesem Ort eine Machtigkeit von 2—31/2 m und enthalt

haufig Einschaitungen von diinnen und moist bald wieder

auskeilenden Bankchen eines grungrauen, kleinstiickig zer-

fallenden Schiefers mit Ostraooden, Posidonien usw. An
der Grenze gegen den Hauptkalk feh.lt eine solche Schiefer-

bank, die sonst angeblich (Tietze, L.-V. 130, S. 121.. Dathk.
L.-V. 23, S. 25) das Liegende der Clymenienkalkfolge bildet.

Uber der Laevigites-Stufe folgen dann 1—-iy2 m mach-
tige feste blaugraue und stark mit Kalkspar durchtriimerte

Kalke, denen gleichfalls zahlreiche, aber nie lange aushal-

tende ostracodenfunrende Schieferbanke eingelagert sind.

Aus diesen Bildungen sind mir bis jetzt folgende Formen
bekannt

:

Imitoceras Giirichi Frech sp.

intermedium Schdttf.

Denckmanni Wdkd.
Cyrtoclymenia angustiseptata Mstr. red. Schdwf.
Cyrtoclymenia plicata Mstr. sp.

Oxyclymenia linearis Mstr. em. Frech
Oxyclymenia bisulcata Mstk. sp.

Kalloclymenia subarmata Mstr.. sp.

„ Uhligi Frech sp.

„ pessoides v. B. sp.

Das ist die typische Fauna der Gattendorfia-Stufe mit

fast alien auch bei Gattendorf aufgefundenen Arten. Des
weiteren beschreibt Tietze (a. a. O., S. 131, Taf. XVH,Fig. 43)

einen Goniatites distortus, der mit ziemlicher Wahrschein-

lichkeit ein Prolobitide und Vertreter der Gattung Gatten-

dorfia Schdwf. sein wird.

Mit einer deutlichen Diskordanz wird das Oberdevon
von den einen ganzlich abweichenden Sedimentationstypus

reprasentierenden karbonischen Bildungen uberlagert. Die

Grenzbank gegen den Kulm besteht aus einem blaugrauen,

splittrigen schwach kieseligen Kaik, der keine Oepha.lopod.es

mehr zu fiihren scheint. Wenigstens konnten trotz be-

sonderer auf die Gewinnung des Fossilinhaltes veiwandter

Sorgfalt nur Ostracodeir Proetiden, sowie Posidonia venusta

Mstr. in groflerer Anzahl gewonnen werden. Der Kulm be-

ginnt dariiber mit einer diinnen Bank schwarzen, glanzenden

und glimmerfuhrenden Scliiefers. Darauf folgen Gneissand-

steine und -konglomcrate. die auf der Ostseite des Kalk-
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berges durch Aufnahme von Kalkknollen ganz allmahlicb

in Kohlenkalk ubergehen. Namentlich in dem StoUen, der

von clen Kohlenkalkbruchen der Ostseite des Kalkberges

nach clem sudlichen Teil des Bruches auf der Westseite

fuhrt, konnte dieser Ubergang sehr gut beobachtet werden.
• Die Diskordanz zwischen Oberdevon und Karbon, die

auch bereits von Dathe und G-ukich richtig erkannt, jedoch

merkAviirdigerweise von Frech auf das bestimmteste negiert

wurde, driickt sich in typischer Weise darin aus, daB das

Oberdevon. z. B. an der Ostwand und am SiidstoB des Stein-

bracheS; gefaltet ist 'und zwar in Falten, an denen die kul-

mischen Bildungen keinen Anteil haben. Auch greift der

Kulm stellenweise taschenformig mit durchaus unregel-

maBiger Unterkante , in die Clymenienkalke hinein. Aus
dieser Erscheinungsweise gent mit vollkommener Deutlich-

keit hervor. daB zwischen der Ablagerung des Kulms und
seines jetzigen Liegenden eine relativ bedeutende zeitiiche

Liicke bestand, wahrend der eine Faltung des Oberdevons,

Abtragung der vermutlich ehemals vorhandenen hdheren

Oberdevonhorizonte (hangende Gattendorfia- und Wocklu-
meriaStvLfe) und die alsdann erfolgende Transgression des

Kulms stattfand.

Die obigen Ausfuhrungeii zeigen, daB im Ebersdorfer

Oberdevon nur die Stufen IV—VI in Cephaiopodenfazies aus-

gebildet sincl. Die Stufen I—III dagegen werden durch die

der Iberger Fazies ahnliche Entwicklung des Hauptkaikes
vertreteii, wenn man nicht gerade annehmen will, daB in

dem AufschluB noch eine oder mehrere Stufen durch strei-

chende Verwerfungen unterdruckt worden sind, wie etwa
die Postprolobites-Schichten in dem mittleren und nord-

lichen Teil des Bruches.

Durch die Ausbildimg des unteren Oberdevons in der

Korailen-Bracliiopoden fazies des flachen Meeres wird uns

die Nahe des Festlandes angezeigt. Wir befinden uns hier

am Nordostrande der Alemaimischen Insel, der durch das

kristalline Grimdgebirge der Sudeten gebiklet wird. Im
jungcreu Oberdevon trat alsdann eine Vertiefung des Meere>3

ein, das mit Ausgang der Oberdevonzeit ganzlich weichen

und einer vollkommenen Trockenlegung Platz maehen niuBte,

Es folgle eine Wiederabtragung der hochsten Oberdevon-

schichten und alsdann eine abermaligxe Uberflutung durch

das Kulnimeer. In dieser Zeit setzte eine kraftige Denu-

dation der Gneise des Eulengebirges, des Altvaters usw.

edn
;

die vermutlich wahrend der oberdevonischen Sedi-
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mentationsperiode von silurischen Ablagerungen bedeckr und
so der Abtragung noch nicht zuganglich waren.

Auch. die iibrigen Oberdevonvorkommen Schlesiens

zeigen uns durcli ihre ganze Ausbildung eine landnahe
Bntstehuii.iisAveise an. Es sind das einmal die dichten dunklem
Kalke und Kalkknotenschiefer von Freiburg, die nach
Dames (L.-V. 21) durch die Fuhrung von Spirifer Verneuili

Mukch., Atrypa reticularis L. sp., Schizophoria striatula

Schl. sp. u. a. Brachiopoden ausgezeichnet sind und uns

dadurch auf unzweifelhafte Flachsee verweisen.

Beinahe noch deutliclier geschielit dies durch die seit

alters bekannten Kalke und Kalkknollenmergei von
Oberkunzen dor f mit ihren Eiffkorallen (Cyatho-

phyllum Kunthi Dames. Endophyllum p'riscum Mste. sp.,

Favosites fibrosa Qoldf. sp.. Striatopora vermicularis var.

filiformis Rme.. Alveolites suborbicularis Lam.. Aulopora
serpens Goldf. u. a.) und der bezeichnenden Brachio-

podenfauna (Spirifer Verneuili Mubch., Hypothyris cuboi-

des Sow. sp... Schizophoria striatula Schl. sp., Productella

subaculeata Mubch. sp. u. a. m.). Die genannten Bil-

dungen werden bier, und zwar angeblich in vollkommener
Konkordanz von einem inehrere Meter machtigen griinlich-

grau gefarbten Schiefer uberlagert, der hauptsachlich durch

die haufige Fuhrung von Buchiola retrostiata v. B. sp. und

Spirifer Verneuili Mtjbch. ausgezeichnet ist und mdglicher-

weise bereits dem hdheren Oberdevon angehort.

Eine Reihe weiterer Fundpunkte in der Umgegend
von A 1 1 - L i bi c h a u und P o 1 s n i t z . bei denen aller-

dings die oberdevonischen Kalke innerhalb von Kulm-
konglomeraten auf sekundarer Lagerstatte zu liege n

scheinen. sind durcli eine ganz entsprechende Fauna aus-

gezeichnet und lassen demgemaB die gleichen SohluLiforge-

ruiigen zu. Clymenienkalke. Bildungen tieferen Meeres,

die in ihrem Alter und ihren Entstehung-sbedingungen dem
hoheren 01>erdevon von El>ersdorf entsprechen, sind durcli

Gurich (L.-V. 66) nur noch aus dem Polsnitzbett an der

Oonrad-Muhle bei Freiburg bekannt geworden.

Weitere Daten Kir die Verfolgnng der Kustenlinie der

Alemanniechen liivsel nach Siiden zu liefert uns das Mah-
rische Oberdevon. Weithin transgredieren hier die

verschiedenen Devonstufen iiber die alte erodierte Ober-

flache dee Briinner Grand- und Diofitmassivs. Die mah-
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rischeai Devoninseln setzen sich zur Hauptsache aus roittel-

devonischen Springocephalenkalken, dieser kiistennahen

Biffazies, zusammen; aus dem Vorkommen von Pagnax
pugnus Mart. sp. wird jedocli geschlossen. claB die Biff-

bildung auch bis ins Oberdevon hinein angedauert hat und
somit hier Aquivalente des Iberger Kalkes vorliegen. Sehr

vielfach jedoch fehlt das Oberdevon auch ganztich und ist

vermutlich wahrend der Trockenlegung vor der Ablage-

rung des Kulms der Denudation anheimgefalien, da dieser

hier we-ithin eine transgredierende Lageffung iiber die ver-

schiedenaltrigsten Bildungen, vom kristallinen Grimclgebirge

amrefangen bis auf das Oberdevon einnimmt.

Das einzige vollstandigere Oberclevonprofil ist bei

Briinn gelegen und erst in neuerer Zeit durch Bzehak
(L.-V. 121) etwas ausfuhrlicher bekannt geworden. Da-

nach werden hier die Stringocephalenkalke, korallen-,

stromatoporen- und brachiopodenreiche Biffkalke. von

tief oberdevon ischen Brachiopodenkalken mit Spirifer

aff. Verneuili Mtjrch., Ostracoden und vereinzelten Schalen

von Posidonia venusfa Mstr. iiberlagert.

Aufierdem hegt bei Briinn hoheres Oberdevon in Cepha-

lopodenfazies vor. Aus Bzehaks Beschreibungen und Ab-

bildungen laBt sich entnehrnen, dafi in diesen Schichten

hauptsachlich Platyclymenia-Avien aus der annulata-, der

bicostata- (Clymenia annulata Bzehak a. a. 0., Taf. II.

Fig. 2 a; cet. excl.). intracostata- unci Quenstedti-Grwpjye

(Clymenia pseudoflexuosa Bzehak, Taf. I, Fig. 1; Taf. II,

Fig. 8, 9) mwie'Laevigites laevigatus Mstr. sp. vorkommen
und sie daher der Postprolobites- und Laevigites-Stufe ent-

sprechen. Es scheinen mithin in clem Bninner Oberdevon-

gebiet ganz ahnliehe Verhaltnisse obzuwalten, wie sie von

dem Ebersdorfer Vorkommen geschildert wurden: eine Flach-

seefazies in dem unteren Oberdevon, nach dem Hangenden
zu eine Vertiejfung des Meeres, alsdann Trockenlegung unci

Transgression des Kulms.

Von hier spring! die Kiistenlinie in siidwestlicher

Bichtung zurtick, wie uns das Oberdevonvorkonmien von

Graz anzeigt, Bisher sind von dort nur Clymenienkalke der

Oberdevonstufe V bekanntgeworden, die am Steinl>erge nach

Frechs (K-V. 47, S. 10) Bevisionen der alteren Bestim-

mungen Laevigites laevigatus Mstr. sp., Oxyclymeriia

undulata Mstr. sp. unci Gonioclymenia speciosa Mstr. sp.
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fuhren. Alteres Oberdevon ist bisher in der Gegend von
Graz nielit beobachtet worden; Frech vermutet jedoch, daB
es unter den Belvedere-Schottern des G-ebietes zwischen
Steinberg und Thai verborgen liegt. Die Unterlage des

Oberdevons bilden Korallenkalke mitteldevonischen Alters.

Vollstandiger ausgebildet bzw. besser bekannt ist das

Oberdevon in den K a r n is c he n A 1 p e n. Nach Feechs
(L.-V. 49, S. 266—271) grundlegenden Untersneliungen be-

stent das tiefere Oberdevon in dieseni Gebiete aus Bra-

chiopodenkalken, die am Ostabhang des Kollinkofels un-

mittelbar die klotzigen mitteldevonischen Biffkalke uber-

lagern. Hire Brachiopodenfauna setzt sich u. a. aus fol-

genden Arten zusammen:

Hypothyris cuboides Sow. sp.

Pugnax pugnus Mart. sp.

Pug/tax acuminatum Sow. sp.

Atyris globosa E,mr. sp.

Spirifer Urii Flemm.
Schizophoria striatula Schl. sp..

Formen, die samtlich auch aus dem deutschen unteren

Oberdevon der Korallen-Brachiopodenfazies z. B. des Iberjges

bei Grund, von Langenaubach und anderen Lokalitaten

bekannt sind. Eine etwas abweichende Fazies ist weiter

ostlich in den Karawanken durch K. A. Pexecke (L.-V. 109)

vom Christophfelsen l>ei Veil a, c h beschrieben worden und

zwar ein typisch oberdevon ischer Riffkalk mit Phil-

lipsastraea Hennahi Loxsd. sp., Cyathophyllum hetero-

phylloides Frech, C. caespitosum Goldf. und Alveolites

suborbicularis Lam.

Jiingeres Oberdevon, (lymenienkalk mit reicher Fauna,

ist in den Karnischen Alpen gleichfalls erstmalig durch

Frech nachgewiesen worden, und zwar bddet es hier einen

Zug von verhaltnismaBig geringer Erstreckung aameritlich

zwischen Oberer Promosalp und dem PlockenpaB.

Als besonders fossilreich erwies sich eio Fundpunkl

am Sudhang des Grofren Pals. CJnter dem PRECHschen

Originatanaterial im Geologischen Tnstitut zu Breslau sowie

edner mir vorliegenden von Kaysee gesammelten Fossil -

suite des Geologischen Museums Marburg, konnte ich bisher

folgende Ammoneenformen bestimmein, durch die mit Sicher-

heil die Oberdevonstufen ITT—V nachgewiesen werden:
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Prolobites-Stufe (III).

Tornoceras bilobatum Wdkd.
Pseudoclymenia planidorsata Mstr. sp.

Sporadoceras Muensteri v. B. sp.

Prolobites delphinus Sdbg. sp.

Rectoclymenia falcifera Mstr. em. Schdwf.

Postprolobites-Stufe (IV).

Postprolobites Yakowlewi Wdkd.
Postprolobites Frechi Wdkd.
Platyclymenia annulata Mstr. red. Schdwf.

Laevigites-Stufe (V).

Tornoceras Escoti var. carnica Gort.

Imitoceras Stillei Wdkd.
Wedekindoceras Kayseri Schdwf.

(?) Phenacoceras planorbiforme Mstr. sp.

Genaclymenia Dunkeri Mstr. sp.

Cymaclymenia striata Mstr. red. Wdkd.
Platyclymenia (?) acuticosta Brafn em. Schdwf.
Laevigites Moevelensis Wdkd.

„ laevigatas Mstr. . red. Wdkd.

„ cingalatus Braun em. Schdwf.
Oxyclymenia undulata Mstr. red. Wdkd.
Oxyclymenia subundulata Wdkd.
Costaclymenia binodosa Mstr. var. crassa

Schdwf.
Gonioclymenia speciosa Mstr. red. Wdkd,

(?) Gattendorfia-Stufe (VI).

Cyrtoclymenia angustiseptata Mstr. red. Schdwf.
Oxyclymenia bisulcata Mstr. sp.

Moglicherweise ist die Cheiloceras-Stuie (II) gleichfalls

in den Karnischen Alpen vertreten, worauf in der von

Frech (L.-V. 51, S. 109) gegebenen Fossilliste eine als

„Cheiloceras nov. sp.
u aufgefiihrte Form sowie bei Gortani9

)

ein Cheiloceras sp. aff. lagowiense Gcrich hindeuten konnte.

Tornoceras simplex v. B. sp. (fide Gortani) und Pseudo-

clymenia planidorsata Mstr, sp. diirften claim gleichfalls

diesem Horizonte angehoren. Moglicherweise sind ferner

iiber den Laevigites-SchiohiQn noch jiingere Horizonte, etwa
Aquivalente meiner Gattendorfia-Htufe vorlianden, wie ich

auf Grand einiger mir vorliegender Exemplare von Cyrto-

9
) M. Gortaxi. La Fauna a Clitnenie del Monte Primosio.

Mem. "R. Aeead. d. Scienze doll" Institnto di Bologna, 190?, S. 225.
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clymenia angustiseptata Mstk. red. Schdwf. und Oxy-
clymenia bisulcata Mstr. sp. vermute.

Endlich ist mit einiger Wahrseheanlichkeit audi noch
eine Vertretung der Manticoccras -Stufe in - Cepkalopoden-

fazies inmitten der Karnischen Alpen zu suchen. Wenigsteit:

gelit meine Vermutung dahin, dafi die Schichten mit Belo-

ceras praecursor Frech, die dessen Autor allerdingss in

das tiefste Unterdevon stellte. diesem Horizonte angehdren,

um so melir als das Profil, in dem diese Form aufgefunden

wurde, von starken tektonischen Storungen betroffen zu

sein scheint (vgl. Feech, L.-V. 51, S. 61). so daft eine der-

artige Altersverwechslung leicht unterlaufen konnte. Ein

Vorkommen der sonst iiberaus horizontbestandigen Gattung

Beloceras im Unterdevon wurde unseren ganzen bisherigen

Erfabrungen ins G-esicht schlagen.

Uber das Hangende des Oberdevons in den Karnischen

Alpen liegen noch keine Angaben von geniigeffider Ein-

deutigkeit vor. Nach Frech wird allerdings am G-roBeu

Pal das Oberdevon von kulmlseben Sehiefern iiberiagert.

eine Angabe, die jedoch stark bezweifelt warden muB.
nachdem G-eyee (L. : V. 54. S. 237 ff.) in cliesen Schichten

Graptolithen nachgeviesen hat. Weiterhin sind jedoch

zweifellose Sedimente von Kulm unci Kohlenkalk hekannt,

die also doch wohl unter normalen Verhaltnissen und zwar.

da das hochste Oberdevon fehlt, mit transgredierender Lage-

rung auf das Oberdevon folgen werden.

Mit im einzelnen nicht genauer nachweisbarem Ver-

laufe wendet sich von hier die sudliehe KustenUnie der-

Alemannischen Insel nach Weston, wo sie in die Sud-

grenze cles franzosischen Zentralplateaus einmiindet.

II. Westeuropa10
).

Wenn uns bereits in der Kenntnis des niitteleuwpaischen

und sogar unseres relativ gut durchforschten deutschen

10
) Die Ausfuhrung der Qbersichtstabelien fiber das west-

europaische und osteuropaische Oberdevon (Tabelle III and IX)
liegt bereits langere Xeit zuriick. Bs sind darin die Qattt nclorfia-

und Wocklumeria-Stufeh nicht mit der Scharfe auseinanderiivhalten

warden, wie es sich durch die weiter fortschreitenden Inter-

suchungen als notwendig erwies. Die unter der Kategorie VI

rubrizierten Schichten gehoren nun Uust ausschliefilich der tieferen

GattendarfiaStafe an, und wo dariiber eine Transgression des

Kulms folgt (z. B. Cabrierrs, Ostural). liegt aaher eine be-

deiitendere zeitliche Liicke vor. als es ohne weiteres nach der
Aussage der Tabellen scheinen mochte.
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Oberdevons mancherlei Liicken entgegentraten , die bis zu

einem gewissen Grade die palaogeographischen Verhaltnisse

des einstigen Oberdevonmeeres zu verscMeiern geeignet

waren, so trifft das in noch weit hoherem MaBe fiir die

auslandischen Vorkommen zu. Vielfach wird man sich claher

dort mit einer einfachen Aufzahlung der Fundpunkte be-

helfen mussen, wo jegliche verbindende Daten fehlen. In

manchen Teilen ist jedoch immerhin das Oberdevon des west-

lictoen Europa-s noch recht gut bekannt, das im foigenden

auf Grrund der bestehenden Literatur kurz skizziert

"\verden soli.

a) Frankreich und Belgien.

Das vollstandigste Oberdevonprofil in der Cephalopoden-

fazies und somit der Schliissel zur Deutung der ubrigen

Vorkommen Frankreichs unci Belgiens tritt uns bei C a -

brier e s im Languedoc entgegen, dessen Palaozoikuni

namentlicb von Frech (L.-V. 44) zum Gegenstande einer ©in-

geiienden Monographie genommen wurde.

Durch eine Envision der FRECHschen Originale im
Geol. Institut zu Breslau sowie die Durcliarbeitung einer

im Marburger G-eol. Institut befindlichen Suite von
Oberdevonfossilien war es mir moglich, im Verein mit der

Darstelhing des genannten Autors das Auftreten der Obei -

devonstufen I—VI in dem Prof i I von Oabrieres riachzuweisen.

Im foigenden gebe ich eine in einigen Punkten durch die

Angaben Frechs erganzte Liste der mit Sicherheit be-

stimmbaren Ammoneen, auf Grand deren ich zu der Auf-

fassung von dem Vorliandensein der versehiedenen Stufen

gelangt bin. Beziigiich der Cephalopodenfauna der Manti-
cocerasStufe, die ich nicht mit in den Kreis meiner Unter-

suehungen einbezogen habe, verweise ich auf die Fossil -

listen bei Frech (a. a. 0., S. '428) und Bergeron (L.-V. 8,

S. 138 ff.). Urn die Verbreitung und das Vorkommen der

einzelnen Oberdevonstufen in der Umgegend von Cahrieres

hervortreten zu lassen, habe ich im foigenden den Fo ssil -

namen in Klammern die Fundpunkte beigefiigt.. und zwar
bedeuten die Abkiirzungen „S" La Serre, „P" Pic. ,,T" La
Touriere, „B" Mont Bataille und „I" Val d'Isarne bei

Cabrieres.

CheiLoceras-Stufe (II).

Tornoceras simplex v. B. sp. (I.)

„ bilobatum M'dkd. (I.)

„ subund itlatum Frech (S., P.)

„ undulatum Sdp>g. sp. (I.)
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(R.-cken M.ii Dm. mi South F ittaerwi

Imitoeeras Giirichi, lm. Denck-

Cyrtoclymenia angustiseptata

Uoter Kramenzelkalk mil

Laevigites Hoevelensis,

I . laevigatas, Oxyelymenia

„>i,ltdnta. Oxvcl. subumliihiia

IV.

Postprolobites-Stufe:

Grauer und hellroter Kalk mil

Postprolobites Yakowtewi,
''. I nrlii, Platyclyitieaia annulata,

PL bicostata, PI intracostata

III.

Prolobites-Stufe:

Hoter Kramenzelkalk mit

Sporadoceras biferam,

Dunk,.- Kalk.' uud role PhUtm-
t||;.' mit Chii/otmr- subpartitttm,

I h. Vmuuili, Sporadic, ra

bifenim, Psetidoclytnenio

planidorsata

ichoiiclio

nella Dumonti,

Spirifer Verneuili

Rhynchonella

Omaliusij Spirifer

Verneuili

mi liohtbr,, nil,!,,!, '-///s

Dolabra unilateralis,

D. trapezia,

Cypricardia

Schiefer von Mat a sue mil

Mariticoceras iutunicscc/is,

M. calculiforme, Burhiola

retrostriata

Schiefer u. Kalke v. Prasne

Manttcoceras intttmescens

ml l./arhynchus Jormostts

ll'kalke m. SpirifcrVerneuili,

(, yutophyltum, Stromatopora

Givetieu
(Stringocephalenkulk)

neuili, Hypothy Spirifei Verneuili, S/>.

Bouchard/, I'/oductclla

sabaculeata
Sohicfer uud Kalke von
P, t -;uilieu mit Pentamcru\

brcv/rostris, Sp/r/gc/a

Davidsoni

Kulm und Vi^-Stufe

La Vallee mit

Posidonia venusta,

Entomis cf. fragilis,

Kalke von Fresnaii

mit Tentaculites

uliieter V LI 1 1 Hnst<dliT III

Chci/occras I 'emeu///,

Tornoeenis simp/ex,

Buchiola retrostriata,

SchiflLT von Trauuhuis
mit hypothyrii, cuboids,
Pu^nav pugntis, (.yrtimt

heteroclyta

Vis6-Stufe

Transgressior

Kulm

ii^gn-asinri

Ki;i!iiPi!/,f'lk;ilk mil

Laevigites laevigatas, Ox
clvmcui,/ undulula, Cvni,

i-rum- k;ilkig«- Scliiidei

mi Laevigites laevigatas,

Oxyclymi
'

(A-maely.

Posidonia venusta,

mis serratostriata Schiefer und Kalke
P/alyclyaicnia valida und
Postprolobites \ 'ahowlewi

Cheiipceras amblyl

Oberes Mitteldevon

tiraue sdiitder run

C.heiioeeit/i, Verneuili,

h. uinbilicaturn, Buchiola

Chciloccras-^Ude mi

Chedocenis uuiinlieatun.

und Sporadoceras bifei

Buchiola retrostriata,

Styiiola, I'eiUacuiites,

Trimerocephatus

Rillkalk in. Pl/ill/psastcae,

Kalk mit Spirifer Vcn/eail,

^

I lypothyn; cuboides

Maa/ici'i ct ,i\ *;tic/t///oct/ir

naliilabalani, Buchiola
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Pseucloclymenia planidorsata Mstr. sp. (S., I.)

Cheiloceras subpartition Mste. sp. (I., T.. P.)

„ nov. sp. aff. subpartiti Mste. sp. (T.j

„ Verneaili Mste. sp. (T., I., S.. P.)

„ Pompeckji Wdkd. (I.)

„ amblylobus Sdbg. sp. (I.)

„ planilobus Sdbg. sp. (I., B.)

„ circumflexum. Sdbg. sp. (I. P.)

„ sacculus Sdbg. sp. (S., P., I.)

„ oxyacantha Sdbg. sp. (S., P., T.)

curvispina Sdbg. sp. (S.,P./T,,R)

„ globosum Mste. em. Schdwf. (T.)

Sporadoceras biferum Phill. sp. (S.. P.)

Prolobites-Stufe (III).

Sporadoceras biferum Phill. sp. (S.)

„ Muensteri v. B. sp. (S.)

„ contiguum Mste. sp. (S.)

Rectoclymenia falcifera Mste. em. Schdwf. (S.. p.)

Postprolobites-StutQ (IV).

Postprolobites Yakowlewi Wdkd. (S., P.)

Postprolobites Frechi Wdkd. (S.)

Platyclymenia annulata Mste. red. Schdwf. (P.)

„ bicostata Wdkd. (P.)

„ intracostatu Frech sp. (S.)

Laevigites-Stufe (V).

Tornoceras Escoti Feech (S.)

Wedekindoceras cucullatum v. B. sp. (S.)

Genuclymenia Dunkeri Mste. sp. (non Frech) (S.)

Cymaclymenia striata Mste. red. Wdkd. (S.)

Cymaclymenia ornata Mste. sp. (S.)

Laevigites Hoevelensis Wdkd. (S., P.)

Laevigites laevigatas Mste. red. Wdkd. (S.. P.)

Oxyclymenia undulata Mste. red. Wdkd. (S.)

Oxyclymenia subundulata Wdkd. (P.)

Costaclymenia binodosa Mste. var. crassa

Schdwf. (S., P.)

Gonioclymenia speciosa Mstr. sp. (S.)

Gaitendorfia-Stufe (VI).

Imitoceras Gurichi Fundi sp. (S.)

Imitoceras Denckmanni Wdkd. sp. (S.)
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Cyrtoclymenia angustiseptata Mstr. red. Schdwf.

($., P-)

Oxyclymenia bisulcata Mstr. sp. (S.)

Unterlagert wird das Oberdevon von Cabrieres durcli

den mitteldevonischen Kalk von Bataille imd uberlagert

mit einer zweifellosen Transgression, wie schon aus dem
Fehlen von dessen Hangendstufe geschlossen werden muB,
von Kulmsehiefern und -grauwaeken.

Nachdem wir in dem Profil von Cabrieres ein Schema
gewonnen haben, in das sich nunmehr die iibrigen Vor-

kommen mit zum Teii abweichender Faziesausbildung ein-.

ordnen lassen, springenwir jetzt nach' BeLgien in das Gebiet

der A r d e n n e n iiber, von wo namentlich durch die

klassiscben Arbeiten G-osselets (L.-V. 56—-58) die Kenntnis

des l>elgischen und franzosischen Devons ausgegangen ist.

An dem Beispiei der Ardennen werden wir dann Gelegen-

heir hal>en, die Horizont- und Faziosbezeichnungen der fran-

zosisehen und belgischen Greologen zu erlautern, deren wir

uns im folgenden bedienen miissen.

Gosselet hat auf Grund der verschiedenen Ausbii-

dungsweise des Devons innerhaib der Ardennen zwei ver-

schiedene Beckon unterschieden, das siidliche von D i n a n t

und das nordlich dazu gelegene von Namur. Als zwei fur

diese beiden Faziesbezirke bozeichnende Profile sind in

die vergleichende Ubersichtstabelie das von G i v e t und
F a ni e n n e einerseits und anderseits das von Coadroz
aufgenommen worden. In beiden Fallen haben wir eine

vorwiegende Brachiopodenfazies vor uns. Nur in einigen

wenigen Horizonfcen, und auch da nur im Beckon von
Dinant, treten Oephalopodenbanko auf und gestatten, diese

Schichten mit dem Normalprofil des Oberdevons in Parallele

zu setzen. Ganz allgemein hat man nun in Frankreich
und Belgien eine Dreiteilung des Oberdevons eingefuhrt,

namlich in die Kalko und Schiofor von Frasne, die Schiefer

von Matagne und die Schiefer von Famenne, Abteiiungen.

die nun aber einander durchaus ungleichwertig sind, indem
die ersteren beiden zusammen der Manticoceras-Stufe ent-

sprechen, wahrend das Famennien die iibrigen Oberdevon-
stufen II—VII umfassen mag.

In dem Beckon von Dinant, das hier zunixchst be-

sprochen werden soil, wird die unterste Abteilung, das

Frasnien, durch Schiefer und Kalke vertreten, die neben
Hypothyris cuboides Sow. sp., Liorhynchus formosus
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Schnuk sp., Productella subaculeata Muech. sp., Spirifer
Verneuili Muech., Spirifer Urii Flemm. sowie zahlreichen

typisch oberdevonischen Brachiopoden auch Goniatiten, Man-
ticoceras „intumescens Beye. sp." und M. complanatum
Sdbg. sp. ftihren. Daneben kommen ferner Korallen- und
Stromatoporenriffe vor.

Uberlagert werden diese Schichten dureh die Schiefer

von Mat-ague, die nach Baeeois (L.-V. 4, S. 255) duroh

folgende Goniatitenfauna ausgezeichnet sind:

Manticoceras intumescens Beye. sp.

„ calculiforme Beye. sp.

„ ' complanatum Sdbg sp.

„ serratum Stein sp.

Tornoceras simplex v. B. sp.

„ auris Quenst. sp.

„ uncialaturn Sdbg. sp.

In dem nun folgenden Famennien hat man auf Grand
von Rhynchonella-Arten, wie die iTbersichtstabelle •zeigt,

drei verschiedene Zonen aufgestellt, die jedoch, da sie keine

Cephalopoden fiihren, nictit genauer mit den nach Gonia-

titen gegliederten Oberdevonstufen in Beziehung gebracht

werden konnen. Des weiteren wurden von Gosselet noch

die Kalke von Etroeungt zum Famennien gestellt, die je-

doch jetzt wegen des Uberwiegens karbonischer Formen wohl
allgemein in das Unterkarbon gestellt werden. Von Wich-
tigkeit erscheint fiir unsere Betrachtungen die Tatsache,.

daB das Famennien rein schiefrig und kalkig ausgebildet ist.

Anders die Ausbildung des Oberdevons im Bassin von

N a m u r. In erster Linie auffallend ist das volikommene
Fehlen von Cephalopoden in den hierher gehorigen Schich-

ten. Hinzu tritt eine bemerkenswerte Abweichung in ihver

petrographischen Ausbildung.

Das Frasnien im Becken von Namur, also etwa von

Condroz bis in die Gegend sudlich von L ii 1 1 i c h , weist

immerhin noch eine gewisse Ubereinstimmung mit den ent-

sprechenden Bildungen von Dinant auf, und zwar setzt es

sich gleichfalls aus Riffkalken mit Korallen und Stromato-

poren sowie aus Kalken (Kalke von Huy) und Schiefem
mit Spirifer . Verneuili Muech. und Hypothyris cuboides

Sow. sp. zusammen.
Durchaus abweichend verhalt sich jedoch das Famen-

nien. Wahrend, wie wir oben sahen, die dahin zu zahlenden

Schichten im Gebiet von Dinant rein schiefrigger und unter-

\



191

geordnet kalkiger Natur waren, treten uns in der Muide
von Namur machitige Sandsteine, die „Psammites du Con-

droz", entgegen. Auch liier sind wieder mehrere Unter-

abteilungen (vgi. die Ubersichtstabelle zu S. 188) geschaffen

worden, auf die sich ein naheres Eingehen eriibrigt. Be-

merkenswert ist jedoch der palaontologische Charakter dieser

Sandsteine, d. hi. die Tatsache, daB einige ihrer Banke
Landpflanzen fuhren sowie Fischreste solcher G-attungen

(Moloptychius, Asterolepsis, Dipterus), die namentlich in.

der kontinentalen Old-Red-Fazies verbreitet sind. Es sind

dies also typisch lagunare Bildungen, denen jedoch nocli

einzelne Banke mit marinen Brachiopoden-, Lamellibran-

chiaten- (Dolabra) und Crinoidenfaunen eingeschaltet sind.

Wii^ befinden uns hier unmittelbar an der Sudgrenze

des Nordatlantischen Kontinents, der in dem Grebiet Fi^ank-

reichs und Belgiens stark nach Suden vorsprang und ehe-

mals die machtigen Sandniassen zu dem Oberdevon des

Beckons von Namur lieferte. Siidlich dieses sandigen Lito-

ralstreifens laJ3t sich dann eine kiistenfernere Schieferzone

unterscheiden, die stellenweise bereits Cephalopoden fiihrt.

Im Siiden wird dies© durch den Toil der Alemannischen

Insel begmnzt, der die Massive von Rocroy, Givonne, Sta-

velot und Serpont umfaBt. Wahrend mm der Nordatlan-

tische Kontinent, wie uns auch die Verhaltnisse bei Aachen.

Velbert und Iserlohn lehrten, hoch herausgehoben und einer

kraftigen Denudation ausgesetzt gewesen sein muB, ist dies

bei der Alemannischen Insel nicht der Fall, nur im hoheren

Oberdevon lieferte sie das schiefrige Sedimentmaterial der

Mulde von Dinant.

In dem Bereich des eben genannten G-urtels von lito-

ralen Sedimenten setzt sich die Ausbildung des Oberdevons
von Namur in den ostlich davon gelegenen Vorkommen
von Maub euge und Boulogne-s ur- Mer fort, iiber

deren spezielle Ausbildung die Ubersichtstabelle unterrichtet.

Im allgemeinen ist das Famennien bei Maubeuge in ganz
ahnlicher Weise durch das Vorwiegen von Sandsteinen aus-

gezeichnet, wie oben fur Oondroz beschrieben. Den Ab-
schluB nach dem Hangenden zu bilden die „Schiefer von
Wattignies", die wohl wegen des haufigeren Auftretens

karbonischer Formen gleich den Kalken von Etroeungt in

das Unterkarbon versetzt werden miissen. Bemerkenswert
ist das Oberdevon im Boulonnais, in der Umgegend von
Boulogne, inso.fern, als in diesem G-ebiet uber dem Oberdevon
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mit Deutlichkeit die Transgression von Vise-Schichten zu
beobachten ist. Das Oberdevon seinerseits scheint wieder
liber Schiefer siLurischen Alters zu txansgredieren,

Zu der Zone landferner Bildungen sind dagegen die

Oberdevonvorkommen der Bretagne zu zahlen, die uns
aLs kleine, von der Erosion versckont gebliebene Schoilen

in den Kernen der Muiden von Finistere. Angers und An-
eenis voiiiegen.

In dem zuerst genannten G-ebiet treffen wir unweit
Brest im Hangenden der „Scniefer von Porsguen" mit

typisch kock-mitteldevoniscker Fauna auf die sog. „Sckiefer

von Traouliors", die zufolge ihrer Brackiopodenfauna (Cyr-
tina heteroclyta Defe., Hypothyris cuboides Sow. sp.,

Pagnax pugnus Maet. sp.. Spirifer Urii Flemm. und Pro-
ductella subaculeata Muech. sp.) dem Frasnien der Ar-

dennen entsprecken. Dariiber folgen schwarze, kohlige

Schiefer, denen dunkle, bituminose Knollenkalke eingelagert

sind, die sog. „Sckiefer von Rostellec". Deren Fauna setzt

sich nacli Baeeois (L.-V. 4, S. 243) in der Hauptsache aus

folgenden Arten zusammen

:

Entomis serratostriata Sdbg. sp.

Cheiloceras Verneuili Mste. sp.

Tornoceras simplex v. B. sp.

Tornoceras undulatum Sdbg. sp.

Tentaculites tenuicinctus Rme.
Posidonia venusta Mste.

Buchiola retrostriata v. B. sp..

eine Formengemeinsckaft wie sie den Nekdener Schiefeari

eigen ist. Die Bildungen von Rostellec gehoren demgemai^
der Cheiloceras-Stufe an. #

Holiere Sckickten sind in der Mulde von Finistere

nicht mehr vorkanden, wohl aber treffen wir solclie in dem
Bassin von Angers in G-estalt der Tentaculitenkalke von

La Fresnaie. Fberlagert werden diese durch die „Knoten-

schiefer von La Vallee" mit Entomis of. fragilis Rmb.,

Posidonia venusta Mste. und Praecardium vetastum Hall.,

die nach Baeeois dem holieren Oberdevon entsprechen.

In der Mulde von incenis ist das Oberdevon dann

wieder in Gestait von Brackiopodenkalken mit Hypothyris

cuboides Sow. sp., Pugnax pugnus Maet. sp., Productella

subaculeata Muech. sp. und zahireichen anderen Fossilien

entwickeltf die oben bereits mekrfa'ck als ckarakteristisck

fur die Frasne-Stufe angegeben wurden.
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Aus cler Obereinstimmung der zuletzt genannten Yor-

koinmen folgerte Bakliois, daB die gesamte Bretagne zur

Zeir des Oberdevons vom Meer iiberflutet war, einem
Meer, das aucn! schon im alteren Devon bestand, aber im
Oberdevon erne wesentliche Vertiefung erfuhr. liber den
oberdevonischen Bildungen der Bretagne treteri uns wie-

derum Vise-Schichten in transgredierender Lagerung ent-

gegen:

Endlich sind dann aus Frankreich vom Norden des

Zentralplate-aus noch die Oberdevonfundpunkte von D iou ,

Gi 1 ly und Bourbon-Lane y zu erwahnen. Bei den

zuerst genannten Orten sind auf beiclen Seiten der Loire

Frasne-Kalke mit den bezeichnenden Fossilien entwickelt.

In der Umgegend von Bourbon-Lancy dagegen ist jiingst

von Michel-Levy hoheres Oberdevon in Cephalopodenfazies

entdeckt worden, bestehend aus Schiefern, die u. a. folgende

Fossilien geliefert haben:

„Clymenia" sp.

Gonioclymenia sp.

Pseudoclymenia Sandbergeri G-umb. sp.

Entomis sp.

Phacops cryptophthalmus Emme.

und somit die Stufen III—V vertreten diirften. AuBerdem
wird jedoch in der Fossilliste auch noch Gephyroceras ge-

nannt, so daB moglicherweise hier sogarein ziemlich vollstan-

diges Oberdevonprofil in Cephalopodenfazies vorliegt. Diese

Tatsache ist besonderer Beachtung wert, da bisher, abge-

sehen von den Vorkommen bei Cabrieres, eine derartige Aus-

bildung des Famennien in Frankreich nicht bekannt war.

b) Die Iberische Halbinsel.

Wenden wir uns jetzt der Iberischen Halbinsel zu,

so treten uns zunachst in den Pyrenaen Oberdevon-

schichten entgegen. Sie sind namentlich im Westen des G-e-

birges fossilfuhrend ausgebildet, und da findet man zu unterst

konkordant iiber dem Mitteldevon Riffkalke sowie schwarze

Sehiefer und Kalke mit Spirifer Verneuili Murch., dem
Frasnien angehdrend. Daruber folgen Kramenzelkalke, die

an ihrer Basis Cheiloceras amblylobus Sdbg. sp. und Ch.

curvispina Sdbg. sp. fiihren (Roc de Navailio) und somit

der Cheiloceras-Stuie gleichzustellen sind. In ihrem nangen-

deren Teiie sind dann an der Hte Garonne (Coularie) Oxy-

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1921. 13



clymenia unduiata Mstr. sp., Laevigites Laevigatas Mstr'.

sp, unci Cymaclymenia striata Mstr. sp. gefunden worden,
die auf die Oberdevonstufe V hinweisen. Uber dem Ober-
d( von. aller Wahrscheinlichkeit nach bereits uber der Laevi-

gites-Stufe, setzt auch hier wieder eine transgression von
Vise-Schichten auf.

Ostlich davon treffen wir innerhalb des von Bareois
( L.-V. 3) eingehend bearbeiteten Palaozoikums von A s t u r i e n
wieder auf oberdevonische Vorkommen, bestehend aus den
Riff- und Plattenkalken des Frasnien von ('and as und dem
fossilleeren Sandstein von C u e , der dem Famemiien gleich-

gesetzt wird. Dariiber folgen in transgredierender Lagerung
Karbonschichten von wahrscheinlich Viso- Alter.

EndLicli sind aus Spanien noch die Vorkommen aufzu-

zahlcn. die sich im Siiden des Landes urn Aim a den und
G u a d a. 1 m e z gruppieren. An der ersteren Lokalitat finden

sich Sehichten mit P'roductella subaculeata MtiRCH. sp.
;

Spirifer Verneuili Murch. sp.. Sp. Verneuili var. Archiaci

Mtjrch., Rhynchonella Orbignyana Vern., die man als Re-

prasentanten der G-esamtheit des Frasnien und Famennien
auffaBt. Im Becken von Guadalmez treten dann noch einmal
( 'ephalopodenschichten auf. Das liegendste Oberdevon wird

hier von Kalkon mit Spirifer Verneuili Murch. und Ein-

schaltungen von Sandsteinbanken gebildet. In dem Muldea-

innersten finden sich dann Tonschiefer mit Buchiola retro-

striata v. B. sp.. Avicula-Axtm und Kalkknollen mit Torno-

ceras simplex v. B. sp.. die wohl noch den Schiefern von

Matagne, der Alanticoeeras-Stufe, entspreohen diirften.

Dieses Profil lehrt uns, daft eine allmahliche Vertiefung

des Oberdevonmeeres stattgefunden hatte: den an der Basis

des Oberdevons gelegenen Sandsteinen als Bildungen der

Flachsee stehen die jungercn Cephalopodenschiefer des offen-

bar tieferen Meeres gegeniiber. Auch in anderer Hinsicht

ist das zuletzt geschilderte Vorkommen noch von Interesse.

insofern namlieli. als es auBer den Fundpunkten der Pyre-

naen und einem weiteren auf .Minorca, das einzige Vor-

kommen ist, in dem bisher in Spanien ('ephalopodenschichten

nachgewiesen sind.

In Jungster Zeit ist diesen allerdings noch ein weiterer

Fundpunkt im Siiden Po r t u g a. I s durch die Untersuchungen

Pruvosts (L.-V. 113) hinzugofiigt worden, der innerhalb

der Nereitenschichten von San Domingo Reste von Cly-
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menien entdeckfce. Jedoch bleiben liber dieses noch etwas
zweifelhafte Vorkommen vorerst weitere Untersuchungen
abzuwarten.

Am bestea liier aazuschliefien ist noch eine Notiz iiber

das Vorkommen von Oberdevon auf Sardinien, wo von
Lovisato (L.-V. 101) bei Gerrei Clymenienkalke mit „Go-
niatites linearis Mstr." (= Postprolobites Yakowlewi
Wdkd. ?), unbestimmbaren Crymenien und Criaoiden ent-

deckt warden sind. Genauere Angaben iiber Scnichten-

folge und Art dor hier entwickeltea Oberdevonstufen lassen

sich jedoch vorderhand noch nicat machea.

c) England.

Es eriibrigt nun noch, innerhalb des Bereichs des West 1

europaischen Oberdevons die Vorkommen Englands einer

kurzen Besprechung zu unterziehen. Den Schliissel fiii' deren
Auffassung und Deutung liefert uns die Erkenntnis, dafi etwa
in der Hone des Bristol-Kanals England in astwestlicher BAch-

tung von der Sudkiiste des Nordatlantischen Kontinents
durchquert wurde, nachdem sich diese von dem bedeutenden
Vorsprung in Nordfrankreich und Belgien wieder auf ihren

normalen Verlauf zuruckgezogen hatte. DemgemaB konnen
wir, ganz ahnlich wie in Frankreich, auch in England eine

Kiistenzone, ausgezeichnet durch Schichten von sehiefrigem

und sandigem Charakter mit reiner Brachiopodenfauna, unci

daran sudlich anschlieBencl, einen laadferneren Giirtel von
rein schiefrigen und kalkigen Bildungen nut mehreren Ce-

phalopodenhorizonten unterscheiden.

Nordlich des Bristol-Kanals und der im folgenden zu

erwahnenden marinen Oberdevonvorkommen begegnen uns

dann iiberall in England und Schottland als sichere Anzeichen

des Kontinents die Old-Red-Sandsteine mit ihren SiiBwasser-

fischen und Landpflanzenresten.

Beginnen wir mit einer Aufzahlung der in den Bil-

dungsbereich des Litorais fallenden Vorkommen, die sich in

Nord-Devon und West-So m m e r s e t finden, so sin< I

in erster Linie die sog. ^Ilfracombe-Beds" zu nennen. Sie

bestehen aus einer machtigen Schichtenfolge von silber.-

grauen Schiefern mit eingeschalteten Kalkbanken, deren

Fauna sich namentlich aus folgenden Formen zusamineusetzt

:

Athyris concent rica v. B. sp.

Cyrtina heteroclyta Defr. sp.

Merista plebeja Sow. sp.

13*
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Schizophoria striatala Schl. sp.

Hypothyris cuboides Sow. sp.

Pagnax pugnus Mart. sp.

Spirifer Vemeu ill Muech.

Daneben ,komm©n haufig riffbiidende Korallenformen (Cya-
tlwphyllutn, Cystiphyllum, Pachypora) und Stromatoporen
vor, so daB wir in den Ilfracombe-Beds eine eclite Iberger

Korallen-Brachiopoclenfazies vor uns haben, die sich kon-
kordant aus den mitteldevonischen Stringocephalenkalken

in ilirem Liegenden herausentwickelt.

Die Meereskuste nach OsTen bin verfolgend, treffen wir

bei Pilton wieder auf oberdevonische Ablagerungen, die

sog. „Pilton-Beds", die von den „Pickwell-Sandsteinen" unter-

lagert werden. Sie setzen sich aus grauen, sandigen Schiefern

zusammen, die nacli dem Hangenden zu allmahlich in das

Karbon iibergehen. Ihre Fauna weist, abgesehen davon.

daB Korallen hier zu fehlen scheinen, groBe Ahnlichkeit mit

der der Ilfracombe-Beds auf. Neben marinen Brachiopoden

werden aus ihnen noch Landpflanzen (Archaeopteris, Knor-
ria, Sagenaria) aufgefuhrt, die. wohl eingeschwemmt, auf

auBerordentliche Kiistennahe liindeuten, oder vielleicht gar

eingeschalteten kontinentalen Bildungen angehoren. ent-

sprecliend gelegentlichen Trockenlegungen infolge Meeres-

oszillationen.

Nocli weiter nach Osten zu hat man bei Bohrungen in

Turnford und London griine bis schokoladenbraune

Schiefer mit Quarzitbanken erbohrt, die in ihrem palaonto-

gischen Charakter den Pilton-Beds gleichen.

Im Gegensatz dazu weisen, wie oben bereits be>-

merkt, die im Siiden England's, in S ii cl - D e v o n und
Cornwall, gelegenen Oberdevonvorkommen durch ihre

fazielle Entwicklung auf eine Entstehung im tieferen Meere

hin. So tritt uns z. B. bei Pad stow auf beiden Seiten des

Hafens ©in charakteristisches Oberdevonprofil entgegen, in

dem die Manticoceras- und Cheiloceras-Stufen in Cepha-

lopodenfazies ausgebildet sind.

Bei South Pet her win, dem seit alters bekannten

und bereits von Phillips beschriebenen Fundpunkt. finden

wir dann audi die hoheren Oberdevonstufen — bisher mit

Sicherheit die Stufen IV—V — als Cephalopodcnschichten

ausgebildet. Den AbschlnB des Profils scheinen hier in

vollkommener Ubereinstimmung mit den Verhaltnissen von
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Padstow Cypridinenschiefer zu bilden, und daruber lagert sich

transgredierend der Kulm.

Weitere Oberdevonvorkommen finden sich in der Uni-

gegend von Plymouth, und zwar sind es hier massige

kristalline Riffkalke, die erfullt sind von Stromatopora,

Acervularia, Heliophyllum, Cystiphyllum, Phillipsastraea

u. a. Korallengattungen. Sie lagern hier unmittelbar auf

Stringocephalenkalken und sind nur schlecht von diesen

abzutrennen. DemgemaB stellen sie das unterste Ober-

devon dar.

In der gleichen Ausbildung tritt uns das liegendste

Oberdevon bei Torquay entgegen, das neben den obea
genannten Riffkorallen noch zahlreiche typisch oberdevo-

nische Brachiopoden fuhrt, Neben dieser Iberger Fazies

finden sich hier jedoch noch zwei andere Ausbildungsweisen,

das ist einmal die Fazies der Budesheimer Schiefer von
Saltern Cov e und die des Adorfer Kalkes von C h u d -

1 e i g h. Die ersteren setzen sich aus Schiefern mit Kalk-

knoten und linsenformigen Kalkeinlagerungen zu&ammeln,

die unter anderem folgende Fossilien geliefert haben:

Tornoceras auris Quenst. sp.

simplex v. B. sp.

„ ausavense Stein, sp.

Manticoceras calculiforme Beyr. sp.

Buchiola retrostriata v. B. sp.

Die Adorfer Kalke aus der Unigegend von Chudleigh fiihren

eine ahnliche Fauna, auBerdem werden jedoch noch Manti-
coceras intamescens Beyr. sp. und Beloceras miiltilobatum

Beyr, sp. genannt, welch letztere Form ja ganz auf kalkige

Sedimente beschrankt zu sein pflegt.

Des weiteren wird bei Foord und Crick (L.-V. 42)

aus der Unigegend von Torquay noch Chciloceras Verneuili

Mstr. sp. und von Saltern Gove als zweifelhaft Ch. glo-

bosum Mstr. sp. erwalmt, so claB moglicherweise auch die

CheilocerasStufe hier noch in Oephalopodenfazies ausge-

bildet ist. An mehreren Lokalitaten erscheinen dann in

Siid-Devon rote und griine Schiefer mit Entomis serrato-

striata Sdbg. sp. und Posidonia venasta Mstr., die nach
der Auffassung der englisehen Geologen das hangende Ober-

devon vertreten.

Bei dem absoluten Fehlen von Cephalopoden und jeg-

licher eigenen Anschauung ist es solbstverstancllich hier.

wie auch z. B. bei Padstow nicht zu entscheiden, ob diese
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Aimahme, die mir im Hinblick auf die in Deutschland ge-

machten Erfahningen sehr unwahrscheinlich diinkt, zu Recht
besteht. Es ware z. B. sehr wohl denkbar, daft die Schiefer-

bildungen ein dem Rheinischen Fossley ahnliches Verhalten

zeigen unci somit einem bestimmten hoheren Oberdevon-
horizont entsprechen, der mit einer Transgression den
alteren Cephalopodenschichten auflagert.

Wenden wir zum SchliiB noch einmal unseren Blick

zuruck, um aus den oben ausgefiihrten Tatsachen Schlusse

iiber die ehemalige Ausdehnung und Gestalt des Ober-

devonmeeres im Westen Europas zu Ziehen, so ist iiber

die sudliehe Grenze des Nordatlantischen Kontinents im
vorhergehenden bereits das Erforclerliche gesagt worden,

und die dariiber gemachten Angaben konnen als gesichert

angesehen werden. Wie aber verhielt sich nun das Meer
im Siiden, flutete ein weiter und dureh keinerlei Landmassen
eingesehrankter Ozean bis zu den Grenzen des siidlichen

Indo-afrikanischen Kontinents? Zur Beantwortung dieser

Frage stehen uns keinerlei eindeutige Tatsachen zu Gebote,

so daJB wir lediglich auf Vermutungen angewiesen sind.

Diese fuhren nun einmal dazu. in dem Franzdsischen

Zentralplateau und den Vogesen cine ehemalige Landmasse
zu erblicken, obwohl wir uns damit in bewuBten Gegensatz

zu Resultaten stellen, zu denen Feech seinerzeit in seiner

Stuclie iil>er das Franzdsische Zentralplateau (L.-V. 48) ge-

langt ist. Oberdevon hat lusher nirgends in den genannten

Gebieten nachgewiesen werden konnen. Nur von zwei

Punkten sind bisher aus den Vogesen. namlich von

S c h i v m eck im Breuschtal und C h a g e y an der Haute-

Saonc. Vorkommen von Mitteldevon, tcilweise in Riffazies

und dadurch a.uch bereits fur die Mitteldevonzeit Landnahe

verratend, bekannt geworden, die jedoch fiir die Verbreiterung

des Oberdevonmeeres nichts l>eweiscnd sind. Sit 1 durften

vielmehr den wohlentwickeltcn Mitteldevonschichteii

Bohmcns und der Fifel vergleichbar sein, nach deren Ahsatz

sich das Meer zuriickzog. um zur Zeit des Oberdevons

einer Fcsilandsperiode Platz zu machen.

An vielen Orten sind jedocli Kulm-. Vise- und Ober-

karbonschiehten zu beobachten, die iiber silurische Bildungen,

y.. B. vielfach Schiefer des Untersilurs. und teilweise noch

altere Schichfcen transgredieron. Fur den Siidwestrand des

Zentralplateatis ko-nnte so z. B. Thkvkxix (L.-V. 129) in einer

schonen der Geologic dieses Gebietes gewidmeten Studie
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eine Transgression des Oberkarbons (Stephanien) unter Aus-

fall aller nachstalteren Schichten direkt iiber kristalline

Schiefer archaischen Alters nachweisen. Nacli Fkechs Auf-

fassung sind liier ehemals liberal! devonische Schichten

vorhanden gewesen, dann aber vor Ablagerung des Karbons
der Erosion anheimgefallen. Ais einzigie Stiitze dieser An-
nahme konnte Feech allein die Tatsache ins Feld iuhren,

dafi „das Oberdevon von Languedoc sowohl in bezug auf

die Fauna als auch auf die Gliederung die denkbar groBte

Uboreinstimmung mit TTestdeutsehland. zum Teil auch mit

Karnten erkennen" laBt. Die Moglichkeit einer solchen

Ubereinstimmung wird aber auch durch die gemafi meiner

Annahme noch freibleibenden Meeresverbindungen durchaus

gewahrleistet.

Des weiteren stellen, wie bereits erwahnt, nach den

iiberzeugenden Ausfuhrungen Gosselets die kambrisehen

Massive von Roeroy, Givonne. Stavelot und Serpent Tnseln

bzw. Landmassen in dem devonischen Meere dar. Sie alle

bilden Teile der nach meiner vorlaufigen Auffassung einheit-

lichen Alemannischen Insel. die sich weit nach Osten bin

jiber die Westalpen und die bohmische Masse erstreckte.

In Sudongland Lassen dann weiterhin die tiefoberdevo-

nischen Korallenriffe auf Untiefen im Meere schlieBen und
deuten uns damit vielleicht an, dafi die Alcmannische Insel

bis hierher eine lang vorspringende Halbinsel entsandte. "Cher

.lie Verteihmg von Land und Meer in Spanien laBt sich

vorderhand nur wenig aussagen; moglich. daJB sich. wie

Baeeois (L.-V. I) annimmt. im Herzen Spaniens eine Land-

masse erstreckte. die dafur vorliegenden Anzeichen diinken

uns aber noch zu goring.

III. Osteuropa.

a) Polen und Galizien.

Das vollstandigste Oberdevonprofil in Osteuropa tritt

uns, abgesehen vorlaufig von den uralischen Yorkommen. in

dem Pol ni so hen M i 1 1 e 1 g e b i r g e entgegen, und wir

beginnen daher mit einer Betrachtung dieser Bildungen, um
daran ein Schema zu gewinnen. in das sich die iibrigen

Profile im Osten des Kontinents einordnen lassen. Eine

Reihe von Monographien (Feed. Roemer; GtIteIch, L.-V. 61,

62: Sobolew, L.-V. 125— 127). haben sich mit dem Palao-

zoikum oder speziell dem Oberdevon des Polnischen Mittel-

gebirges befafit, so daf.) wir daraus einigermaBen hinlangliche

Daren Kir nnsere Zweeke schopfen konnen.
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NordwestrulJland ZentralrulMand Petschoraland (Tiniam

Dnterer Zechsteinkalk

T.fi^o

Kulm-Sandstein

=^__ (Srenzsohicht: Kalk von

Unteres Oberkarbon (Moskauer Stufe) Kohlenkalk mil I'roductus mesolobtts

___= Transgression
"

VI

Uattendorfia- u. Wocklumeria-

Stufe:

Malewka-Murajewnia)

Horizont von Lebedjan (Wenjukoff):

Schichten mit Area Oreliana,

I'ralsk mil Entomis serratostriata

mil Cyrtocl. augustiseptatu, Kaltacl.

Laevigites-Stnfe:

Schieter von Kjclce il'sianiia) mit

lamgiles larl-igutiis, tjxydynicnia

undulata, Cymaclymenia striata

„Obere Sandsteine" = glimmer-

haltige Sandsteine und Merge]

mit Hotoptychtus, Bothriolcpis,

De/idrodus, Coccostetts, Dipterus

Spirifer Archiaci

Riffkalke mit Stromatopora j

(iuberlinskischen Berge mit Laevigites
laevigatas, Ovyctymenia undulata,

( lauahlvnienia spraosa

IV.

Postprolobites-Stufe

:

Schieier von Kjelce (Psiarnia) mil

I'lulyilymmia annulata und Post-

prolobites Yakowlewi

? mit Clymenia fschemyscheivi.

CI. flexuosa, CI. Krasttopolshi

Guberlinskischen Berge mil Platy-
clyrnenia annulata und Postprohbttes

III.

Kalke und Scliiefor von Lagow und

Kjelce mit Prolobitn delpliinus, Pseudo-

dymenia Sandbergai, Cyrtoclyiiieiiia

involuta, Redoriyint'nia subjlexnosa

(Wenjukoff)
:

Dolomitische Kalke mit Spirifer

Archiaci, Sp. Brodi, Camarotoechia

livonica, Athyris coneentrica,

Productelta subaculeata,

Gomphoceras, Phragmoceras

Kalke mit Spirifer Verneuili,

docera-i Mucitstm, f\eiidor/v"iem'u
tiai^aitt, t if-tot/v/nat/a in valuta, Vario-

clymenia cf. Pompeckji

II.

Kalke und Scliiefer von Lagow und
Kjelce mit C/idtoceras sacculus, Ch,
subpartitum, Ch. lagowiense, Dimero-
rena, Icnlijorwt; bponntociros hi/tram

Grob kristalline Dolomite und

Mergel(= 3 Horizont Wenjukoffs

t-x p.) mil Spirifer Verneuili,

Sp. Archiaci, Sp. tenticulum,

Jaiva mit Cheiloceras Verneuili und
Camarophoria snbreniformis

Cheiloceras sacculus, Ch, aflf. mbpartiti

1.

Manticoceras-Stufe:

Uraubrauner splittriger Kalk mil

MuutiLVri'ni* iiilumcurus,

M. liilfiiliforme

Strornatopora, Cyathophyllam,

Spirifer Ardiiari, Hypothyris cuboides

Hypothyris cuboides, Camarotoe-

chia livonica, Prodiidella stibaai-

leata, Strophahsia prodnctoides,

Gomphoceras, Phragmo-

,.--**"von Pokroi mit Cyatho-

phytlum, Spirifer Archiaci

Sp. Archiaci, Sp. tenticulum,

Sp. Urii, Hypothyris cuboides,

Strophulosia prodnctoides

Domanik-Schiefer mit Manticoceras in-

Tornoc eras Kalke

mil Spirifer Verneuili,

^ r
'*' Sp. Archiaci, Hvpothyris

cuboides, Productella subaculeata

Dunkelgraue Kalke v. Mursakaewa mit

Amnion, Tomoceras

simplex Kalke uud

Kynowsk mit Manticoceras

intumescens, Spirifer Archiaci. Hypo-

Euomphalus crassitesta. Spirt-

leata Kalke von Wercbne-

^--'''Uralsk rait Brachiopoden, Kalkr

vtiui See Koltubnn mil Manticoceras in-

Stringoeephalenkalk
Ohei-es Mitteldevon (Dolomit mit

Spirifer Anossofi)

Oberes Mitteldevon (Dolomit mit

Spirifer Anassofi)

Oberes^MiUeldevon (Kalk mit Oberes Mitteldevon (Kalk mil

Spirifer Anossofi)
Stringoci'phalenkalk
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Das Oberdevon beginnt nach GKjrich in der Umgegend
von K j e 1 c e mit den ,,Ubergangissohiehten an der
Wietrznia". die jedoch neberi oberdevonischen Fossiliem noch
zahlreiche mitteldevonischen Alters fuhren. Typisch ober-
devonisches Geprage tragen jedoch die dariiber foigencten

Riffbildungen vom Kadzielnia-Berge unweit Kjelce mit zahl-

reichen Korallen, Stromatoporen sowie einer typisch ober-

devonischen Brachiopodenfauna, die ihr Anaiogon in der
des Iberger Kalkes findet.

fber diese Riffkaike legen sich dann graue. oft rotlich

geflarnmte plattige Kalke, die in ihrer Cephalopodenfaziea
durchaus der Manticoceras-Stule des Eheinischen Gehirges
entsprechen und nach Gurich zur Hauptsache folgende

Formen fuhren

:

Manticoceras intumescens Beyr. sp.

Manticoceras calculiforme Beyr. sp.

Tornoceras auris Quenst. sp.

Buchiola retrostriata v. B. sp.

Buchiola angulifera Rme. sp.

Des weiteren werden aus diesem Horizon t von S wie to-
rn arz und anderen Orten, bei Szydluwek in Verbindung
mit angeblich mitteldevonischen Stinkkalken. Schiefer mit

Buchiola retrostriata v. B. sp.. Tentaculites ienaicinctas

Rme. und Entomis serratostriata Sdbg. sp. genannt,. die

vielleicht mitsamt jenen Stinkkalken der Fazies der Kell

wasserkalke entsprechen

.

Tief oberdevonische Riffkaike, wie oben von Kjelce l>e-

schrieben, treten uns weiterhin auch in der Umgegend von

L a g o w entgegen. Dariiber folgen dann hier Schiefer und
Kalke mit einer auBerordentlich individuen- und artenreichen

Cephalopodenfauna, die von Sobolew (L.-V. 125— 127) einer

eingehenden Bearbeitung unterzogen wurde. Danach besitzt

diese eine weitgehende tibereinstimtnung mit der Faunen-

gemeinschaft der Nehdener Schiefer sowie der Cheiloceras-

Schichten des Enkeberges und von Grattendorf. X.-ich

Sobolews Possillisten, auf die ich hier verweise, liegt in

den Schiefern von Lagow eine Vertretung der beiden Zonem
II a und Hp vor, die deutlich getrennt sind in eine imtere

mit Cheiloceras subpartitum Mste. sp. und (due oh-ere

mit Ch. cf. enkebergeuse Wdkd.
3
Dimeroceras lentiforme

Si)Brr . sp. und Sporadoceras biferum Phill. sp. Ent-

sprechende Schichten liegen auch aus der Umgegend von

Kjelce vor.
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Im Hangenden folgen alsdann Clymenienkalke cler

Prolobites - Stufe mit dem namengebenden Proiobites

delphinus Sdbg. sp. und Cyrtoclymenia involuta Wdkd. sp.,

in denen Sobolew annahernd die Gresamtheit der durch

Wedekind vom Enkeberge beschriebenen Ammoneenfauna
nachweisen konnte. Da darunter auch Pseadoclymenia Sand-
bergeri G-umb. sp., das 'Leitfossil der unteren Zone III a, ge-

nannt wird, ist wohl die 'Annanme gerechtfertigt, daB sich

im Polnischen Mittelgebirge eben falls eine Zweiteilung der

Prolobites-Stufe in die . Zonen III a und III [3 ausgeprag-t

findet. Die Ubereinstimmung dieser wie auch der vorher-

gehenden Stufe mit den aus Deutschland bekannten Vor-

kommen ist denmach die denkbar groBte.

Die Postprolobites-Stufe finden wir in schiefriger Aus-

bildung bei Kjelee entwickelt, wo sich ihr Vorhandensein
durch das Vorkommen von Platyclymenia annulata Mstr.

red. Schdwf. und Postprolobites Yakowlewi Wdkd. (?)

venal, welch letzterem, wie ich annehme, der von Gturich

genannte Parodoceras lineare Mstr. sp. entspricht.

Den AbschluB des Oberdevonprofils bei Kjelee bildet

dann die Laevigites-Stufe in Gestalt von Schiefern, deren

Alter durch folgende von G-t";rich aufgefuhrte Clymenienarten
dokumentiert wird

:

Laevigites laevigatas Mstr. red. Wdkd.
Oxyclymenia undulata Mstr. red. Wdkd.
Cymaclymenia striata Mstr. red. Wdkd.

Jiingere Oberdevonschichten als diese sind im Pol-

nischen Mittelgebirge nirgends nachgewiesen worden. Es
folgen vielmehr dariiber nach den neueren ITntersuchungien

von Czarnocki (L.-V. 17) auch hier Vise-Kalke in trans-

gredierender Lagerung. Durch diese Feststellung gewinnt

unsere Kenntnis von der hohen Bedeutunsr und dem groBen

Machtbereich der Vise-Transgression an weiterer Aus-

dehnung. Fruher waren als nachst jiingere Sedimente nur

Konglomerate, wahrseheinlich Botliegenden Alters, bekannt,

und Sobolew folgerte aus dieser Erscheinungsweise, daB

bereits gegen Ende des Oberdcvons das gesamte Poinische

Mittelgebirge Festiand war und seinerseits schon Sediment-

material nach der karbonisohen Polnisch-schl&sischen Senke
abgab.

Im AnschluB daran ist noch eine Frage zu erortern,

namlich die nach dem angeblichen Vorkommen von Ciy-

menien in den Cheiloceras-Schickten. So erwahnl Gri;ici[
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eine kleine Fauna, aus mergeiigen Schichten von Kjelce, die

er seinem mittleren Oberdevon, d. i. cler Cheiloceras-Stufe,

zurechnete. Sie setzt sich namentlich aus Trimerocephalus
typhlops Gur., Posidonia venusta Mstr. unci Ostracoden
zusamnien. mit denen eine Clymenie, Cyrtoclymenia Hum-
boldti Pusch sp., vergeselLschaftet erseheint. Bedauerlicher-

weise ist niun diese Angabe alsbald in die Literatim iiber-

gegangen und zwar in der Form, daB sich Clymenia Hurn-

boldti in der Cheiloceras-Stuie zusammen mit Cheiloceras

sacculus Sdbg. sp. gefunden hatte (vgl. z. B. Frech.
L.-V. 50, S. 177, Anm. 1), eine Auffassung', gegen die sich

jedoch in diesem Umfange Gurich (L.-V. 62, S. 352) spater

selbst verwahrte.

Der Alterscleutimg Gurichs ist mm in erster Linie

entgegenzuhalten, claB seine Funde nicht einem einwand-

freien Profile entstammen. sondern vielmehr aus Lesesteinen

unci kleinen Schiirfen gewonnen wurden, wodurch bereits

ihre Zugehorigkeit zu den anscheinencl das Liegendste in

clen Schurflochern bildenden Cheiloceras-Schichten zweifel-

haft wird.' Da Gurich auBerdem als Begleiter von Clymenia
Humboldti noch Goniatites linearis Mstr. zitiert. der, wie

ich vermute, mit Postprolobites Yakowlewi AVdkd. identisch

ist, so konnte man annehmen, daB Clymenia Humboldti
Pusch eine. Form der Postprolobites-Siufe ist. An anderer

Stelle nennt Gurich jedoch die fragliche Clymenie zusammen
mit Oxyclymenia undulata Mstr. sp., so daB sie moglicher-

weise auch noch in der Laevigites-Stufe vorkommr.

.Sobolew (L.-V. 125, S. 41) weist dann endlich dem
Kalk mit Clymenia Humboldti ein etwas jimgeres Alter

an als den Schichten mit Prolobites delphinus Sdbo. sp. und

Cyrtoclymenia involute/ Wdkd. sp.
;
was also mit den soeben

dargelegten Gedankengangen gut ubereinstimmt. Gurich
seibst ist sich stets iiber die Altersstelhmg der Humboldti-

Mergel im unklaren geblieben. Das einzige Argument, das

ihn dazu fuhrte, diese Clymenienbanke dem mittleren Ober-

devon zuzurechnen, war lediglich. daB „die petrographische

Verknupfung der Schichten mit clen liegenclen Partien an

den StraBenlochern eine sehr groBe ist" und „ein nicht

wegzuleugnender Ubergang in cler Beschaffenheit der Ge-

steinsschichten von der Intumescens- bis zur Clymenien-

bank" besteht. Der palaontologische Unterschied dagegen

beruht nacb Gurich „eigentlieh nur" in dem Vorhanden-

sein bzw. Fehlen von Clymenien. Dagegen ist nun zu

erwidern, daB die petrographischen Grenzen doch keinesweg^
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immer mit den faunistischen iibereinzustimriien brauchen,

und claB dor palaontologische Befund als das hoherwertige

stratigraphisefre Prinzip ausschlaggebend sein durfte.

Ein anderes Zusammenvorkommen von Clymenien mi4

Clieilooeraten wird von Sobolew (L.-V. 126) beschrieben.

Danach sollen in der Ziegeleitongrube von. Seklncki bei

Kjelce iiber Clynienienkalken der Prolobites-Stufe mit rein

Enkeberger Fauna (Prolobites delphinus Sdbo. sp., Cyrto-

clymenia involuta Wdkd. sp.) Schiefer auftreten, in denen
( lymenien wie Laevigites laevigatas Mstr. red. Wdkd.
und Platyclymenia annulata Gumb. red. Schdwf. mit der

Zahl nach uberwiegenden Chello.ceras-A.rten gemischt er-

scheinen.

Auf Grund der an zahlreichen Oberdevonprofilen

Deutschlands sowie des Auslandes (Ural, Cabrieres) gesam-

melten Erfahmmgen selie ich mich jedoch veranlaBt, die

hier zugnmdeliegenden Beobachtungen in scharfste Zweifel

zu zielien. Ich halte es danach beinahe fur ausgeschlossen,

daB eine soiche Art des Znsammenvorkommens auftreten

konnte. Nicbt als ob eine VergeselLschaftung von Clymenien
mit CheilOceraten an sich eine Unmoglichkeit ware; sind

uris doch durch die Fund© von Clarke (L.-V. 19) bereits

a'us der Manticoceras-Stufe Amerikas Clymenien (Acantho-
clymenia neapolitana ClarkeJ bekanntgeworden. Des
weiteren konnte ich innerhalb des Oberdevons von Gatten-

dorf bereits in den Schichten mit Pseadoclymenia Sand-
bergeri (xumb. sp.. der Zone Ilia Wedekinds, Clymenien-
arten nachweisen, die im Rheinischen Gebirge erstmalig

in der Zone III j3 in Begleitung von Prolobites delphinus

Sdbg. sp. erscheinen. Von da ware es dann nur ein kleiner

Schritt weiter zuriick, wenn sich auch in der Cheiloceras-

Stufe bereits Clymenien fanden. Dies jedoch als erwieseon

anzunehmem dunken die Angaben Sobolews zu unwahr-
seheinlich.

Einmal spricht dagegen, daB die Schiefer mit der Misch-

fauna im Hangenden von den Clymenienkalken der Prolo-

bites-^\\\h" auftreten, und des weiteren, dafi zeitlich derartig

verschiedene Formen — Stufe CI einerseits und TV bzw.

V andererseits — miteinander vergesellscliaftet sein soli ten.

Entwcder. so nehine ich an, liegen hier Schichtenstorungen.

etwa Verfaltungen oder dergleichen vor, so daB die Ver-

gesellschaftung nur eine seheinbare ist, oder aber wir haben

es auch hier mit einer Verwechslung von Cheiloceras mit
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Postprolobites zu tun, wie ich das bereits friiher fur einige

andere Falle nachweisen konnte (L.-V. 122).

Den Vorkomnien des Polnischen Mittelgebirges zunachst

geleg*en sind die Devonfundpunkte bei D e b n i k Westnord-
west von Krakau, die von G-urich (L.-V. 65) zum Gegen-
stande einer eingehenden Monographic gemacht wurden.
Danacli beginnt das Oberdevon hier oberhalb eines Uber-

gang^shorizontes mit einer Mischfauna mit dunkelgrauen,

mergeligen Kalken, die als Leitform Liorhynchus craco-

viensis GfR., die Lokalform des L. formosus Schnur sp.
?

fuhren. Sie diirften somit unter Ansehung der Eifeler Yer-

haltnisse der Liegendzone der Manticoceras-^tufe, den

Pharciceras-Schichten in der Cephalopodenfazies, aquivalent

sein. An einigen siidlicher gelegenen Lokalitaten, in der Um-
gegend von Z b i k , sind diese Schichten auch als Korallen-

kalke mit Phillipsastraea ausgebildet.

Dariiber folgen braunlichgraue bis schwarze MergeL-

kalke, die durch das haufige Vorkomnien von Liorhynchus
laevis Gtjr. cliarakterisiert sind, und dann in der R o -

k i e z a n y - Schlucht hellgraue Mergel mit Manticoccras

complanatum Sdbg. sp., Buchiola retrostriata v. B. sp.

in Gemeinschaft mit typisch oberdevonischen Brachiopoden.

die von Gurich zu dem Grunder Kalk in Beziehung gesetzt

werden. Sie diirften den hangenden Teil der Manticoceras-

Stufe vertreten.

Als hoheres Oberdevon, d. h. Aquivalente des Famen-
nien. werden endlich Kalke ang*esprocheii. die sich durch das

Vorkommen von Pagnax acuminatus Mart. sp. und Spiri-

feren aus der G-ruppe des Sp. Murchisonianiim Vern. aus-

zeichnen. Eine Parallelisierung mit den Oephalopoden-

horizonten ist nicht moglich, jedoch steht nach Gurich so

viel fest. claB das Oberdevon nach seinem Hangenden zu un«

vollstandig ist und in transgredierender Lagerung von dem
Kohlenkalk des Unterkarbons bedeck t wird.

Als Bildungsbereich des D§bniker Oberdevons wird

Flachsee angenommen, jedoch keine unmittelbare Strand

-

nahe. Auf sehr geringe Meerestiefe bzw. Strandnahe La£t

jedoch m. E. mit Sicherheit die siidliche Fazies der Riff-

kalke von Zbik schlieBen, und ich halfce es daher sehr wohl

fur wahrseheinlich, daB sich bis hierher ein la nicest reckter

Landarm der von mir so genannton „Podolischen Insel" cr-

sireckte, fur deren Existenz im folgenden noch die Daten bei-

zubringen sein werden. und die verniutlich auch norh die
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Ausbildung des Oberdevons im Polnischen Mittelgebirge mit

beeinfluBt hat.

Damit kamen wir zu einer Besprechung der ober-

devonischen Verhaltnisse des eigentlichen RuBland.

b) RuBland.

Im europaischen RuBland konnen folgende funf Haupt-

verbreitungsgebiete devonischer Ablagerungen unter-

schieden werden:

1. Das nordwestliche Devongebiet, die Provinzen Kur-

land und Liviand, sowie die Gouvernements Pskow, St. Peters-

hum und Nowgorod umfassend,

2. das zentralrussische der Gouvernements Orel und
Woronesh,

3. das am Dnjestr geiegene podolische,

4. das das Timangebirge sowie das FluBgebiet der

Petschora umfassend© Gebiet und
5. die Devonablagerungen des westlichen Uralabhanges.

In all den genannten Gebieten tritt aucli Oberdevon
auf, und es wird im folgenden unsere Aufgabe sein, die Ober-

devonvorkommen der einzelnen Gebiet© einer kurzen Be-

sprechung zu unterziehen, gieichsam als Erlauterung zu

der Ubersichtstabelle IV neben S. 200.

In den genannten Vorkommen haben wir es jedoch nicht

mit scharf voneinander getrennten primaren Devon

-

provinzen zu tun, vielmehr treten gerade zufallig in den
genannten Gegenden devdnische Ablagerungen zutage bzw.

sind bis jetzt hauptsachlich von dort bekannt geworden.

Zwischen ihnen finden sich eine Reihe weiterer Vorkommen,
die gewissermaBen eine vermittelnde Rolle spielen. So

sind z. B. zwischen dem nordwestrussischen und dem
zentralrussischen Devongebiet durch Tiefbohrungen in

Mosk.au und siidlich davon in Podolsk solche inter

-

mediaren Punkte bekannt geworden, die uns eine unter-

irdische Verbindung zwischen den beiderlei Devongebieten

unterhalb des Moskauer Steinkohlenbeckens anzeigen. Eine

ahnliche Briicke zwischen den beiden genannten devonischen

Axealen wird durch das Vorkommen von Smolensk ge-

schlagen.

Derartige Zusammenhange zwischen den einzelnen

Hauptverbreitungsgebieten sind uns noch in anderen Fallen

bekannt geworden, die sich vermutlich bei fortschreitender

Kenntnis noch weiter vermehren werden.



Das scheint zu beweisem daB die devonischen AbLage
rungen Nordwest- und ZentralruBlands in einem einheit-

lichen, weit ausgedehnten Meere gebildet wurden. Wenn
zwischen den beiden Gebieten geringfugige fazielle Diffe-

renzen bestehen, so ist das nur der Ausdruck verschiedener
Landferne des ehemaligen Bildungsbereiches. Dement

-

sprechend haben wir im Nordwesten erhebliche Mannig-
faltigkeiten im Aufbau der Schichten, durch haufige Kiisten-

oszillationen verursacht, groBe Einformigkeit der Ablage-
rungen im mittleren BuBland, wie sie kustenferneren Bil-

dungen eignet.

Wenden wir uns nun der Betrachtung der einzeLnen

oberdevonischen Gebiete zu.

1. Leider ist unsere Kenntnis des no r d w e s t r u s s i
-

s c h e n Devons nur sehr gering und ausschlieBlich auf die

aiteren revisionsbedurftigen Arbeiten von Pacht (L.-V. 105),

Grewingk (L.-V. 59) und Bosen (L.-V. 120) begriindet; als

neuere Untersuchungen sind nur die v. Tolls (L.-V. 131)

im Gebiete der kurlandischen Aa zu nennen. Immerhin
gestatten diese Arbeiten, mit einigen Modifikationen gewisse
fur uns hier wichtige Tatsachen festzustellen.

Das Devon der fraglichen Gegend baut sich aus den

„Unteren Sandsteinen", einer „Mittleren oder Dolomitetage"

und den sog. „Oberen Sandsteinen" auf. Innerhalb der

Dolomitetage unterscheidet Grewingk zwei verschiedene

Fazies, eine westliche oder „Dlina-" und eine ostliche oder

„Welikaja-Fazios", genannt nach den FluBgebieten, in denen

sie besonders in die Erscheinung treten. Tch mochte hier

jedoch der Vermutung Baum geben. daB sich neben verschie-

dener Faziesausbildung auch wahrscheinlich Altersver-

schiedenheiten geltend machen. Die Dolomitabteilung zahlte

Grewingk zum Mitteldevon und hat damit fur den groB-

ten Teil derselben das richtige getroffen, jedoch kann es

jetzt als sicher gelten, daB deren oberste Schichten der tief-

oberdevonischen Brachiopodenfazies entspreche n

.

Aus dem Duna-Gebiet recline ich in fberein-

stimmung mit Br. Doss, H. Lowe (L.-V. 97) u. a. die

„Productenzone" Grewingks zum Oberdevon. Sie findet

sich hauptsachlich an der Win dan. der A ban (bei

T r m e I a u), im FluBgebiete der kurisclien A a

iWurzau. Sessau usw.) und charakterisiert besonder-

das kurische Dolomitgebiet, das Grewingk dieserhalb als

oinen Sondertypus seiner Duna-Fazies ansah. Mit Sicher-
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heit sprechen in diesem Faile jedoch audi Altersverscihie-

denheifcen mit.

Nach Grewingk haben die hierher zu zahlenden Schich-

ten, Dolomite und Mergel mit haufigen Einschaltungen von
Gipslagern, eine Machtigkeit von 50' und sincl haupteach-

lich durch folgende Formen charakterisiert

:

Spirifer Verneuili var. Archiaci Muegh.,
Camarotoechia livonica v. B. sp.,

Productella subaculeata Murch. sp.,

Strophalosia productoides Murch. sp.,

Athyris concentrica v. B. sp.,

eine Fauna, die unserer deutschen Brachiopodenfazies eigen

bzw. fur das sonstige russische Oberdevon bezeichnend ist.

Die gleichen Schichten sind nach Doss im Mitauer Bohr-

loch in einer Machtigkeit von 26 m erschlossen worden.

Von Toll, der die Profile am rechten Ufer der Aa
und an deren NebenfluB, der Wiirzau, in neuerer Zeit

untersucht hat, vertritt ebenfalls die Anschauung, daB hier

die Schichten, die durch eine der obigen entsprechende

Fauna ausgezeichnet sind, samt den sie uberlag^ernden

glimmerhaltigen Sanden und Mergeln mit Flschresten dem
Oberdevon angehoren. Die Schichten lagern hier auf Do-

lomiten mir Spirifer Anossofi Vern., der iiberaus bezeich-

nend fur das obere Mitteldevon RuBlands ist.

Etwas siidlicher, unweit des Gutes Pokroi im Gou-
vernement Kowno, konnte dann ferner v. Toll em echtes

Korallenriff nachweisen, das neben zahlreichen Exemplaren
von Cyathophyllum aff. caespitosi Goldf. noch Spirifer

Verneuili var. Archiaci Murch. enthalt und infolgedessen

als typisch oberdevonisch anzusehen ist. An eine genaue
Parallelisierung aller dieser Schichten mit dem nach Cephalo-

poden gegliederten Oberdevonprofil ist naturgemaB bei dem
vollkommenen Fehlen von Oephalopoden nicht zu denken.

Die Ablagerungen im Gebiete der W e 1 i k a j a - Fazies,

d. h. des Devonstriches zwischen dem Pleskauer- und
Ilmensee in den Gouvernements Petersburg, Nowgorod unci

Pleskau sind nach Grewingk von Wenjukoff (L.-V. 150)

einer erneuten Bearbeitung unterzogen und in eingehender

Weise mit den entsprechenden zentralrussischen Bildungen

verglichen worden. Wenjukoff gelangte hier zu einer

Gliederung der mittleren Dolbmitetage, bestehend aus Do-

lomiten mit gelegentlichen Sandsteinein lagerun^en, in vier

/
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Horizonte, von denen una hier nur die beiden. hangendsten.
der sog. 3. und 4. Horizont, intei*essieren.

Ersterer, der hauptsachlich am sudwestlichen Ufer des

Ilmensees in der Umgegencl von Staraja Russa, Ivei

Swinord, an der Welikaja bei Os trow und an dessen

NebenfluB Wjada verbreitet und gut aufgesehlossen ist,

zeichnet sich durch eine seinem Liegenden gegeniiber durch-

aus verschiedene und selbstanclige Fauna aus, die haupt-

sachlich aus Spirifer Verneuili Muech., Cyrtina heteroclyta

Defe., Pugnax pugnus Maet. sp. und Bellerophon lineatns

Gtoldf. besteht und der westeuropaischen Brachiopoden-

fazies clurchaus ahnlich ist. Hinzu tritt dann noch eine

Reihe typisch russischer Brachiopodenformen, fur die uns

die Vergleiche fehlen, sowie eine relativ artenreiche Lame I

-

libranchiaten-Fauna und vereinzelte Yertreter der Cephalo-

poden, wie Gomphoceras und Phragmoceras.
Uber diesen Schichten, die in vielen Gegenden direkt

von der oberen Sandsteinstufe iiberlagert werden. liegt nun
angeblich an anderen Orten. z. B. bei C h o 1 m am Flusse

Lowatj, eine weitere Kalkfolge, der 4. Horizont Wenjukoffs
(a, a. 0. S. IV), ausgezeichnet durch das iiberaus haufige

Vorkommen des typisch mitteldevonischen Spirifer Anossofi
Veen., wodurch sich Wenjukoff veranlaBt sah, den oben
behandelten 3. Horizont gleichfalls ins Mitteldevon zu ver-

setzem Tscheenyscheff (L.-V. 133, S. 202) stellte dann
spater diesen augenscheinlichen Irrtum richtig mit dem B^-

merken, daB fur diese tiberlagerung des 3. Horizontes durch

die am Lowatj entwickelten Kalke mit Spirifer Anossofi

jegliche Anhaltspunkte fehlen, und vergleicht zum SchluB

die Fauna der fraglichen Schichten mit der der typisch

oberdevonischen Bildungen des Urals. Nach der dabei resul-

tierenden tibereinstimmung kann kein Zweifel mehr an

dem oberdevonischen Alter des 3. Horizontes Wenjukoffs
bestehen.

LieBen uns schon manche der oben angefiihrten Daten.

so z. B. der petrographische Charakter der behandelten Bil-

dungen, ihre gelegentliche Grips- und Salzfiihrung, Riff-

bildung u. a. m., die Nahe der Meereskiiste vermuten, so

beweisen es direkt die unmittelbar nordlich dieser Punkte

gelegenen Vorkommen des sog. oberen Sandsteines, des

in Old-Red-Fazies ausgebildeten Oberdevons, dem eine Ent-

stehung im Bereiche des Kontinentalsockels zuzusclireiben

ist. Sehen wir, was auch haufig vorkommt, typisch marine
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oberdevonische Bildungen von solchen oberen Sandsteinen

iiberlagert, so deutet uns das gewisse Oszillationen im Ver-

lauf dor Kiist© an bzw. eine bereits bemerkbare Regression

des hotter oberdevonischen Meeres.

Solchen kontinentalen Sandsteinen, deren oberdevoni-

sches Alter im Gtegensatz zu den soeben behandelten Bil-

dungen nie in Zweifel gezogen wurde, und die durch Fisch-

fiihrung ausgezeichnet sind, begegnen wir an und ostlich

der Windau und sodann in einiger Ausdehnunlg an der

D ii n a zwischen Jungfernhof und Lennewaden.
Etwas siidlicher wurden sie mit 29 m Machtigkeit im

Mitauer Bohrloch durchsunken. An alien soeben genannten

Lokalitaten uberlagern sie marines Oberdevon und zeigen

uns eine Verschiebung der Kiiste nach Suden hin an, wah-
rend zur Zeit der groBten Ausdehnung des Oberdevon-

meeres die Kiiste weiter im Norden gesucht werden muB«.

Des weiteren sincl die oberen Sandsteine, wie bereits an-

gedeutet, weit verbreitet in den G^ouvernements Pleskau und
Nowgorod und bilden hier sichere Anzeichen fur den Ver-

lauf der Sudkiiste des Nordatlantischen Kontinents.

2. Besser bekannt dank der eingehenden Unter-

suchungen Tscheenyscheffs (L.-V. 132) und Wenjukoffs
(L.-V. 150) und daher hier kiirzer zu behandeln sind die

zentralrussischen Devonvorkommen, die sich in der

Umgegend von Orel und Woronesh linden. Weit ver-

breitet sind hier Kalke, denen selten Tone oder Sandstein-

banke eingelagert sind und die von Wenjukoff in funf ver-

schiedene Horizonte eingeteilt wurden. Die beiden obersten

derselben wurden von Wenjukoff bereits dem Oberdevon
zugezahlt.

Der liegendere von beiden, der „Horizont von Jeletz",

ist hauptsachlich in der Umgebung von J e 1 e t z , Li -

p e t z k und G r j a s i ausgebildet und fuhrt eine vor-

wiegende Brachiopodenfauna, die mit der unserer deutschen

Ibergerfazies einerseits und der der oberdevonischen Bil-

dungen des Urals andererseits identisch bzw. doch nahe
verwandt damit ist. Die palaontologische Ubereinstimmung*

dieser Schichten mit dem 3. Horizont der Gegend von
Pleskau ist eine vollkommene.

Auf den Horizont von Jeletz folgt dann der von Le-

bedjan aus der Umgegend des namengebenden Ortes L e -

bedjan und von Orel. Die Schichten sind vorlaufig noch

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1921. 14
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ungenugend palaontologisch eharakfcerisiert und hauptsach-

lich. dureh das haufige Vorkommen von Area Oreliana
Vern. ausgezeich.net. Daneben kommt noch Spirifer

VerneuiLi var. Archiaci Murch. vor. Bemerkenswert ist,

daB an der Basis des Horizon tes Stromatoporenriffe auf-

treten, die uns auf Flaclimeer hinweisen.

Hinzu tritt als weiterer Horizont der von Woronesh,
eine typisch oberdevonische Fauna enthaltend, der nun
aber von Wenjukoff nicht zum Oberdevon gestellt wurde,

da der genannte Autor, wie oben bereits angegeben, in

dem Irrtum befangen war, dafi diese Schichten von mittel-

devonisclien Kalken mit Spirifer Anossofi Vern. iiberlagert

wiirden. Tschernyscheff (a. a. 0. S. 203) konnte aucli

hier die Haitlosigkeit dieser Annahme beweisen. Die beiden

anderen von Wexjukoff ausgeschiedenen Horizonte sind

dem Mitteldevon zugeliorig.

Angesichts der weitgehenden Ubereinstimmungen
zwischen beiden G-ebieten gewinnt die oben ausgesprochene

Vermutung, daB die nordwest- und zentralrussischen Bil-

dungen eine einheitliche Masse bilden und in ein und dem-
selben weiten Meere, das, wie wir sehen werden, auch das

Petscliora-Land noch mit umfaBte, zur Ablagerung gelangt

sind, fernerhin an Wahrscheinlichkeit. Auf einige zwisciien

beiden vermittelnde Vorkommen wurde bereits oben hin-

gewiesen. Ebenso wurden auch geringe fazielle Differenzen

schon als Folgeerscheinungen verschiedener Entfernung von

der Kiiste gedeutet. In der Tat haben wir es in dem zulerzt

behandelten Gebiete, wenn auch mit Flaclimeerbildungen.

so doch mit solchen von groBerer Iviistenferne zu tun.

Mittel- und oberdevonische Old-Red-lxesteine finden sich

hier nicht, aLso auch bei der hoch oberdevonischen Meeres-

regression weicht die Kiiste nicht bis hierher zuriick, so

daB z. B. im Moskauer Becken kalkiges Oberdevon direkt

vom Karbori uberlagert wird.

3. Uber das Vorkommen von Oberdevon am Dnjestr

in P o d o 1 i e n und W o 1 h y n i e n stehen uns wieder nur

wenige Daten zu G-ebote. Tief mittelclevonische Old-Bed-

Sandsteine sind schon seit langem aus diesem Gebiet be-

kannt. In neuerer Zeit hat nun Laskarev (L.-V. 91) aus

dem Distrikte Dub no auch kalkige Dolomite beschrieben,

deren oberer Teil wahrscheinlich dem Oberdevon zugehorl

auf Grund einiger Fossilien, die in den oben behandeltein

Dcvongebieten leitend fur das Oberdevon sind.
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Die Auffindung dieser oberdevonischen Schichten in

Wolhynien ist von groBerem palaogeographischen Interesse,

deuten sie uns docli an, daB das Oberdovonmeer bis hier-

her seine Fluten ©rstreckte. Das Festland, das H. Lowe
(L.-V. 97, S. 115) im Dnjepr- und Dnjestr-Gebiet annimmt,
ist daher bei weitem zu groB dargestellt worden. Auch ich

nehme an, daB das kristallinische Gebirge des podolischen

Borates zur Zeit des Mittel- und Oberdovons Land war,

da es, soweit bisher bekannt, uberall von jungeren Ab-
lagerungen bedeckt wird, und das Mitteld©von aussehlieB-

lich auf die den Horst einfassenden Senkungsfelcler be-

schrankt ist. Dies© ehemalige Landmasse wird hier als

„P o d o 1 i s c h e Ins e 1" bezeichnet.

4. Die devonisclien Ablagerungen an dor Pets ch or a

sind uns durcli die eingehenden Unt©rsucliung©n Keysek-
lings (L.-V. 85), Tscheknyscheffs (L.-V. 132) und Holz-
apfels (L.-V. 73) gut bekannt, und es geniigt fiir unsere

Zwecke, in Kiirze einige Fossil- und Profilangaben nach
den letzteren beiden Autoren zu zitieren.

Von bosonderem Interesse sind hier die Aufschlusse

an dor U c h t a und deren Nebenflussen, wo sich die be-

kannten Domanik-Schiefer und -Kalke mit ihrer charakte-

ristischen Goniatitenfauna finden. Si© werden angeblicb

unterlagert von tonigen Kalksteinen und Schieforn mit ©iner

Formengemeinschaft, die dor Fauna dor oberdevonischen

Brachiopodenfazies entspricht. Diese Schichten lagern dann
ihrerseits wieder auf mitteldevonischen Kalken mit Spirifer

Anossofi Veen.
Die Cephalopodenfauna des Domanik, deren Beschrei-

bung wir Holzapfel verdanken, weist nach Wedekixd
(L.-V. 146, S. 133) nan© Beziehungen zu den bekannten
westouropaischen Goniatitenfaunen auf und entspricht den

Oberdevonzonen la bis Iy. Da danach also innerhalb dor

Domanik-Fauna bereits tiefstes Oberdevon vertreten ist.

mochte ich hier die Vermutung aussprechen, daB die Do-
manik-Bildungen und die Brachiopodenfazies weniger alters-

vcrschieden sind, was nach der Literatur auch nicht in ein-

wandfreien zusanimenhangenden Profileai beobachtet zu sein

scheint, als daB si© vielmehr neboneinander vorkommende
und sich gegenseitig vertretende Fazios darstellen.

Im Nordtinian an der Z y 1 m a finden wir dann wie-

derum Kalk© in Brachiopodenfazies, deren Fauna der der
obcngenannton Schichten durehaus gleicht.

14*
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Erwahnenswert wegen ihres eigentumlichen litho-

logischen Charakters sind dann zuletzt nock die Vorkommen
an den Ufern der Ishma bei Ust-Uchta. Es sind das

Mergel und Tone mit Gipslagern. Kalksteine mit reicher

Fischfauna (Bothryolepis, Pterichtys, Glyptolepis, Dimera-
canthus), sowie andere mit Area Oreliana Vern., die zu-

folge ihrer petrographischen Ausbildmig und ihres Faunen-
inhaltes auf groBe Kustennahe hinweisen. In samtlichen

Scliichten tritt Spirifer Verneuili var. Archiaci Murch. auf,

so daB wir es also mit zweifellosen Oberdevonablagerungei]

zu tun haben. Diese Vorkommen sprechen dafiir. daB sich

hier zwischen Timan und Ural eine Halbinsel des Nord-

atlantischen Kontinents vorstreckte, was bereits Tscheexy-
scheff, wenn audi auf Grund anderer GedankengaDg-e,

vermutete. unci was dann audi bei der bildlichen Darstellung

H. Lowes (L.-V. 97, S. 115) zum Ausdruck gekommen ist.

5. Es eriibrigt nun nocli, die hierher gehdrigen Ablage-

rungen des Urals in Kiirze zu skizzieren. Soweit das

die Arbeiten Tschernyscheffs (L.-V. 132, 133) bisher er-

kennen lassen, sind audi hier im Oberdevon zwei verschie-

dene, teilweise auch wohl verschiedenaltrige Fazies zu unter-

scheiden. Das ist einmal die Brachiopoden- bzw. Iberger-

fazies, als deren Hauptvorkommen Kynowsk, der

J a i v a - und Wilwa - FluB sowie der See Koltuban
zu gelten haben. Als charakteristische Fossilien sind zu

nennen

:

Manticoceras intumescens Beyr. sp.,

Manticoceras bisulcatum B,hr. sp.,

Tornoceras simplex v. B. sp.,

Buchiola retrostriata v. B. sp.,

Ontaria concentrica v. B. sp..

Spirifer Verneuili var. Archiaci Murch..

n zickzack Rmr.,

„ bifidus Emr.,

„ simplex Phill..

Hypothyris cuboides Sow. sp.,

Liorhynchus formosus Schnue. sp.,

Cyrtina heteroclyta Defr.,

Strophalosia productoides Murch. sp.

Bemerkenswert ist das starke Hervortreten der Cephalo-

poden in dieser Brachiopodenfauna, in welcher Hinsicht die

Bildungen des Iberges im Oberharz ja bisher immer als

einzig dastehend galten. Kalke mit typisch oberdevonischer
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Brachiopodenfauna treten uns dann weiterhiii noch in den
M u g o d j a r e n , den siidlichen Auslaufern des Urals, bei

Kauldjar und Schuldak entgegen.

Dem gegeniiber steht die reine Oephalopodenfazies.

Aus den Manticoceras-Schichten des Dorfes Mursaka-
jewa, wo zum erstenmal im Ural von Karpinsky
Goniatiten-Schiefer festgestellt wurden, nenn-t Tscherny-
scheff (L.-V. 133) folgende Formen:

Manticoceras intumescens Beyr. sp.,

Manticoceras Ammon Keyserl. sp.,

Tornoceras simplex v. B. sp.,

Tentacalites tenuicinctus Bjmr.,

Buchiola retrostriata v. B. sp.

Aus den hellgrauen Kalken der oberen Horizonte von
Mursakajewa, die Tschernyscheff nicht getrennt halt,

werden u. a.

Cheiloceras Verneuili Mstr. sp.,

Clymenia Tschernyschewi Rzeh.,

(= CI. annulata Tschern.),

Clymenia flexuosa Mstr.,

Clymenia Krasnopolski Tschern.

tiamhaft gemacht; wir haben es also hier mit einer Stell-

vertretung der Cheiloceras- bis zur Postprolobites- oder gar

Laevigites-Stufe hinauf zu tun. Cheiloceras-Schichten treten

uns dann weiterhin noch in kalkiger Ausbildung an der

J a i v a entgegen.

Fur die Oephalopodenschichten von Werchne-
Uralsk im Ostural konnte dann Perna (L.-V. 110, 111) eine

weitgehende Ubereinstimmung der dort auftretenden Stufen

I—IV (bzw. vielleicht gar V) selbst in ihrer feineren

Gliederung mit denen im Bheinischen Grebirge und anderer-

seits auch denen von Ebersdorf nachweisen. Die Ahnlich-

keit ist eine derart vollkommene, daB nicht nur die Faunen
mit ihren einzelnen Arten hier wie dort durchaus iiberein-

stimmen, sondern sogar die Art .der Erhaltung und alle

dbrigen Nebenerscheinungen einander vollkommen gleichen.

So ist mir eine von . Perna bei Werchne-Uralsk gesammelte
Cephalopodensuite (Greol. Institut Gottingen) bekannt. die

von einer solchen des Enkeberges kaum zu unterscheiden ist.

Aus den Gouberlinski schen Bergen im Siid-

ostural sind uns dann endlich ^noch dureh Lowinron-Lbssino
(L.-V. 98) hohere cephalopodenreiche Oberdevonschichten
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bekanntgeworden, die etwa den Stufen III—VI entspreclieii

werden.

Fur die Zeit der Manticoceras-Stxxie nimmt Tschek-
nyscheff eine ungehinderte Meeresverbindung wenigsfcens

zwischen clem Petschoragebiet unci dem uralischen Becken
an, so daB dies© „eln .einziges groBes Bassin mit einformiger

charakteristischer Ammoneenfauna bildeten". Namentlich im

Mitteldevon scheinen jedoch noch einige becleutsame Unter-

schiede zwischen den genannten Provinzen zu bestehen,

so daB es unserer jetzigeu Kenntnis wohl am besten ent-

spricht, wenn man mit Tscheenyscheff annimmt, daB zu

dieser Zeit das uralische Bassin von dem des Petschoralandes

unci ZentralruBlands durch eine Bar.ro getrennt war unci nur

eine Meeresenge in der Petschoragegend unci eine andere

im Suclosten freiblieb. Aber auch' zur jungeren Oberdevonzeit

miissen hier irgendwelche Landmassen bestanden haben,

die geeignet waren, kiastische Seclimentmaterialien zu liefern;

denn nach den Untersuchungen Pernas (a. a. O.) wissen wit,

daB in der Umgebung von Werchne-Uralsk fiber der Lae-

vigites-Stufe lnachtige Schiefer unci Sanclsteine folgen, die

vielleicht mit dem rheinischen Fossley und den Ponsand-

steinen zu vergleichen sind. Inwieweit etwa diese B'arre zur

Zeit der groBten Ausdehnung cles Oberdevonmeeres fiel, muB
dabei vorlaufig eine offene Prage bleiben.

Erlauterung zu Tafel VI.

Wie * die vorliegende Arbeit neben der Ausdeutung mid
teilweise erforderlichen Neubearbeitung zahlreicher Oberdevon-

profile nur einen Versuch zur Palaogeographie des Oberdevon-

meeres darstellt. ist die beigegebene Kartenskizze noch weit

mehr^als ein soldier, und zwar recht unzulanglicher, aufzufassen.

Nicht nur, daB fiir sie alle die prinzipiellen ,.Einwande" gelten,

die fast allgemein palaogeographischen Kartendarstellungen 11
)

geg-eniiber zu erheben sind. es treten vielmehr noch starke Mangel
iiinzu. die in dem G-egenstand selbst, in unserer bisher nur reeht

liickenhaften Kenntnis vom Oberdevon begriihdet sind; Liicken,

die bei dem Versuch eines graphischen Entwurfs weit schmerz-

licher fiihlbar werden. als es bei der unbestimmteren beschreiben-

den Darstellung der Pall ist. Dennoch glaubte ich. nicht auf

11) E. DacquG, Palaogeogr&phische Karten und die gegen sie

zu erhebenden Einwande. G-eolog. Rundschau, TV, 1913. S. lo6

bis 206.
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eine kartistische Niederlegung verzichten zu sollen, da diese

einen bestimmten Gedankenkreis in groBerer Ubersichtlichkeit

zum Ausdruck zu bringen geeignet ist.

Was die Karte geben soil, ist lediglich eine rohe UmrLBskizze
des Oberdevonmeeres ,zu den Zeiten seiner jeweils groBteri \

T

er-

breitung. All die mannigfaltigen Wechselverhaltnisse in der Kon-
figuration von Land und Meer wahrerid der einzelnen oberdevo-
niscljen Perioden muBten dabei auiSer aeht bleiben, so daB also

das Bild nur gewissermaBen einen auf die positive Seite verscho-

benen Durchschnittswert der Meeresausdehnung innerhalb der ver :

schiedeneii Oberdevonzonen vermittelt. Eintragungen jeglicher

weiterer Einzelheiten, so iiber relative Meerestiefen, -stromungen,
Riffbildungen usw.. die zum "Wesen einer palaogeographisehen Karte
gehoren. muBten unterbleiben, einmal angesichts des kleinen Ma!i-

stabs der Karte und der GroBe des behandelten Gebiets, zum
anderen aber namentlich wegen des haufigen Feldens einschla-

giger Daten. Lediglich die faziellen Verhaltnisse der einzelnen
Fundpunkte konnten durcli besondere Signaturen zum Ausdruck
gebracht verden. Aber auch da handelt es sich vielfach nurl

um eine Art von Einheitswerten ; denn bei den als ^Cephalopoden-
fazies signalisierten Lokalitaten beispielsweise ist keineswegs
iiberall die iGesamtheit des Profils cephalopodenfiihrend ausge-
bildet, sondern es konnen auch da bisweilen abweichende Fazies-

bildungen eingreifen.

Als recht problematisch hat die Darstellung der beiden dem
uralischen Meer vorgelagerten Inseln zu gelten. Ebenso unsicher
ist auch GrbBe und Gestalt der Podolischen Insel. deren Ein-
tragung lediglich eine ungefahre Vorstellung von einer hier

anzunehmenden Landmasse gewahren soli. Relativ am besten
bekannt ist noch die Konfiguration der Alemannischen Insel.

Aber auch hier wircl bei fortschreitender Kenntnis mit mancherlei
Korrekturen zu rechnen sein. Eine solche ist vielleicht schon
dadurch gegeben. daB nach Kohlbks (L.-V. 87, S, 55) schonen
L'ntersuchungen die Mimchberger Gneisinsel nicht eine alte Masse
bildet, wie oben (S. 165) angenommen wurde, sondern ein wahr-
scheinlich erst in nachkulmischer Zeit intrudiertes Granitmassiv
darstellt. Unter Zugrundelegung dieser Auffassung wiirde alsdann
zur Oberdevonzeit hier mit aller Wahrscheinlichkeit noch kein
Kontinentalgebiet vorgelegen haben. Ahnliches gilt fiir den sach-
sischen Granulitlakkolithen. der vielleicht erst wahrend des Ober-
devons selbst emporgedrungen ist. aber anscheinend gegen dessen
A usgang bereits Gerollmaterialien geliefert hat.
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