
Zeitschrift
der

Deutschen Geologischen Gesellschaft.

B. Monatsberickte.

Nr. 11. 1921.

Protokoll der Sitzung am 2. November 1921.

Vorsitzender: Herr Pompeckj.

Der Vorsitzende macht von dem Ableben des Herni
Dr. E. Hohne Mitteilung und widmet ihm Worte des

Andenkens. Die Anwesenden erheben sich zu Ehren des

Verstorbenen von den Sitzen.

Sodann begruBt der Vorsitzende die Versammlung zur

ersten Vereinigung nach den Ferien, indem er kurz die

traurigen, fur den deutschen Bergbau und die geologische

Wissenschaft so bedeutungsvollen politischen Ereignisse der

Zwischenzeit streift.

Als neue Mitglieder wiinschen der Gesellschaft bei-

zutreten

:

Herr Dr. A. Spiegel in Darmstadt, vorgeschlagen von
den Herren P. G. Krause, Bartling und Dienst,

die Rohmaterialienverwertungsgesellschaft Wendt & Co.

in Berlin, vorgeschlagen von den Herren Schneider,
Gothan und Dienst,

Herr konz. Markscheider Adolf Brune in Gahmen
bei Liinen, vorgeschlagen von den Herren Fremd-
ling, Bruck und Bartling,

Herr Studienrat Dr. Eusewald in Wanne, vorgeschlagen

von den Herren Kukuk, Braun und Oestreich,
Herr Hauptkonservator am Naturalienkabinett Dr. Theo-

dor Schneid in Bamberg,
Herr Assistent Dr. Joachim Schroder in Miinchen,

Herr Studienrat Dr. Anton Gisser in Miinchen,

vorgeschlagen von den Herren Broili, Frh. v.Stromeb
und Boden,

Herr Studienrat Prof. Hermann Quantz in Gronau
i. Westf., vorgeschlagen von den Herren Jon. Bohm,
Dienst und Bartling,
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Herr Feiedeich Buschendoef in Clausthal i. Harz,
vorgeschlagen von den Herren Willeuth,
K. A. Webee und Weickaedt,

Herr Bergrat Hans Baeey in Clausthal i. Harz, vor-

geschlagen von den Herren A. Stahl, Dienst und
Baetling.

Der Vorsitzende gibt darauf cine kurze Wiederholung
einiger wichtiger Entscheidungen der letzten Hauptversamm-
lung in Darmstadt. Er teilt ferner mit, daB die Notgemein-
6chaft der Deutschen Wissenschaft der Gesellschaft fur

das laufende Jahr einen ZuschuB von 20 000 M. fiir ihre

Veroffentlichungen bewilligt hat.

Herr F. BEYSCHLAG spricht uber

Die Steinkohlenbildung im Gebiet der mittleren Saale

bei Halle.

(Mit 1 Textfigur.;

1. Die nordliche. Begrenzung der karbo-
nischen Steinkohlenablagerung und ihre
Lagerung langs der preuBisch-anhaltischen

G r e n z e.

Die in der variskischen Halleschen Mulde seinerzeit

von Weenee v. Veltheim als „Altes Sandsteingebirge"

zusammengefaBten Bildungen des Jiingeren Kai'bons und Bot-

liegenden lagern im W auf dem Devon des Harzes, im O
auf dem Silur der Leipziger Gegend und im NO auf der

kulmischen Paschlebener Grauwacke; sie werden quer iiber-

lagert von der herzynisch streichenden Mansfelder Mulde und
dem Siidflugel der Magdeburg—Halberstadter subherzy-

nischen Mulde.

Gliederung und Tektonik der Halleschen Mulde wurden
auf Grund von Ergebnissen fiskalischer Tiefbohrungen und
einer anschlieBenden Neukartiemng gegen SchluB vorigen

Jahrhunderts von Beyschlag und v. Feitsch dargestellt

und damit altere, irrige Vorsteilungen von Laspeyees be-

seitigt. Es ergab sich eine am Ostharz beginnende regel-

maBige Schichtenfolge des nordostlich streichenden Karbons

in Grillenberger, Mansfelder und Wettiner Schichten

(= Untere, Mittlere und Obere Ottweiler Schichten), deren

letztere die fruher in den fiskalischen Bergwerken von

Wet tin und Lobejiin, jetzt noch in der ostlich anschlieBenden

Steinkohlengrube Karl Moritz bei Plotz abgebauten Stein-
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kohlenfldze enthalten. Die fldzfuhrenden Karbonschichten
sind von Unterrotliegendem bedeckt, das den Innenraum
der Halleschen Mulde einnimmt; es gliedert sich in den
einen groBen Teil der Wettiner Schichten unmittelbar be-

deckenden Alteren (Landsberg-Lobejiiner) Porphyr, die

dariiber folgenden Rotliegend - Sedimente („Zwischen-

schichten"), die Jiingeren (Petersberger und Wettiner) Por-

phyre und das auf den innersten Muldenteil beschrankte
Unterrotliegend-Sediment von Sennewitz.

Der gewaltige DeckenerguB des Alteren Porphyrs, der

das Eotliegende einleitet1
), hat an seinem. Nordrande zwischen

fingerformigen Auslaufern der Lavamasse die unter ihn ein-

fallenden Steinkohlenfloze von Lobejiin randlich empor-
geprefit und zu einer engen Schleife zusammengeschoben.
In sorgfaltigen Darstellungen sind diese Verhaltnisse von
den seinerzeit in Lobejiin tatigen Grubenbeamten durch

Wort und Bild iiberliefert worden. Auch v. Veltheim
beschreibt die von ihm selbst beobachteten Kontaktwir-

kungen des Porphyrs auf den geharteten und veranderten

Schiefer . und die ortlich in Anthrazit umgewandelte
Steinkohle.

Bei der B,ichtigsteliung der LASPEYKESschen irrigen Vor-

stellung von einer Sattelstellung der Schichten im Saale-

Profil zwischen Dobis, Rothenburg und Connern muBte die

damit zusammenhangende, von Laspeykes aufgestellte

Sattelbildung am Nordwestrande des Wettiner Kohlengebietes

als unhaltbar fortfalien. An ihre Stelie trat auf der Strecke

von Dobis bis kurz vor Lobejiin der einfache Muldenrand
der siidwarts einfallenden Wettiner Schichten. Diese Um-
deutung der Lagerungsform wurde aber seinerzeit von mir

weiter gegen hin auch auf den von Laspeykes aufge-

stellten „Fuhner Sattel" der Wettiner Schichten der Strecke

von Lobejiin bis iiber Plotz hinaus ausgedehnt und auch
auf dieser Strecke nur ein einfacher n5rdlicher Muldenrand
der siidlich einfallenden Schichten angenommen. Neuere
Erfahrungen, erneut angestellte Erwagungen und einige

neuere Aufschliisse fiihren zu einer Berichtigung dieser

Anschauung und lassen aus der Kombination der freilich

nur auBerst sporadisch aus der geschlossenen Diluvialdecke

hervortretenden alteren Gesteinsmassen an Stelie des be-

haupteten Muldenrandes den LASPEYRESschen „Fuhner

Der Wettiner „Hangende Musohelschiefcr" unmittelbar

unter dem Aelteren Porphyr muB wegen seiner Walchienfiihrung
noch zum Unterrotliegenden gerechnet werden.

16*
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Battel" in erweiterter und veranderter Form wieder auf-

leben (s. Fig". 1). Im Sattelkern wurde, von W her an die

Schichten des Saale-Durchbruchs Connern-Dobis ange-

schlossen beginnend und gegen hin sich immer mehr ver-

schmalernd und zuspitzend, die Arkose der Mansfelder

Schichten iiber Dornitz und Dalena bis in die Nahe von
Schlettau verfolgt, von wo. an die Wettiner Schichten —
zunachst zwar in tauber Fazies, aber bei Schlettau Wettiner

Flora enthaltend — den Sattelkern umfassen und sich weiter

iiber den „Fuhner Sattel" bis Plotz und Werderthau ver-

folgen lassen.

Bei dieser Vorstellung Avurde der Porphyr des Neck-
schen Busches an der Fuhne, unfern Werdershausen, ein

dem Unterrotliegenden angehorender, in die Gruppe der

Jungeren Porphyre (nicht, wie bisher von mir angenommen,
in die eruptivgesteinsfreien Mansfelder Schichten) gehoriger

ErguB sein, der den Nordfliigel des Fuhner Sattels auf

seiner ganzen Erstreckung langs der anhaltischen Landes-

grenze begleitet. Ihm gehoren wohl auch die kleinen, aus

dem Diluvium aufragenden Porphyrkuppen von Kattau,

Wieskau und Ostrau an.

Diese Anschauung vom rotliegenden Alter der Quarz-

porphyre findet eine wesentliche Stiitze in dem Umstand, daB
das charakteristische Porphyritlager des Zschietschenberges

vom Sudflugel des „Fuhner Sattels" in der gleichen strati-

graphischen Stellung als Lager im Unterrotliegenden auf

dem Nordfliigel zwischen Werdershausen und Kattau sich

wiederholt. Auch die an letzterem Orte vorkommenden Kalke
passen durchaus in das Unterrotliegende. Bei Plotz selbst

erweitert sich der Karbonsattel durch eine in die Sattel-

achse sich einfiigende Spezialmulde, die das bisherige Bau-

feld der Grube Karl Moritz umschlieBt. Dieses selbst ist,

almlich dem alten Lbbejuner Felde, durch vorzugsweise ner-

zynisch streichende flache Querfalten und Verwerfungen

in sich zergliedert.

Der Nordfliigel des „Fuhner Sattels" senkt sich rasch

zu einer neuenMulde, der Siidanhaltischen Kohlenmulde ein,

in der die Bohrung Hohnsdorf einen Kohlenschmitz der

Wettiner Schichten erst in etwa 400 m Tiefe antraf. Der
gleichen groBen Anhaltischen Mulde, die sich bis in die

Gegend von Bitterfeld erstrecken diirfte, gehoren die Stein-

kohlenfunde an
;
die im Felde der Braunkohlengrube Minna

Anna zu den Steinkohlenverleihungen Friedrich bei G-orzig

und Antoinette bei Schortewit^ fuhrten. Die Funde liegen
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hier nur in etwa 70—100 m Tiefe. Daraus geht hervar, dafi

sich hier das fldzfiihrend© Karbon offenbar in einem neuen
nordlichen Spezialsattel hoch emporhebt. Wie weit es den
Innenraum der Anhaltischen Muld© erfiillt, ist unbekannt;
doch konnten produktive Wettiner Schichten am Nordrand
der Mulde, namlich am Paschlebener Grauwacken-Vorsprung
nicht gefunden werden. Um so auffallender ist es, daft die

noch weiter gegen N gelegene Bohrung Zeuden Steinkohle

gefunden zu haben scheint, wie die — freilich etwas un-

sichere — Bohrmehlprobe zeigt.

Sind auch infolge der durch stark© Diluvialbedeckung

behinderten, auf Bohr- und Grubenaufschliisse beschrankten

Beobachtungsmoglichkeit die Einzelheiten der Tektonik und
des Verlaufs des „Fuhner Sattels" und der anschlieBenden

Siidanhaltischen Mulde noch unzureichend geklart, so ist

doch von dem gegenwartig durch die Gelsenkirchener Berg-

w©rksgesellschaft gefiihrten Bergbau bei Plotz und der ziemlich

regen Bohrtatigkeit in jener Gegend demnachst wohl man-
cherlei AufschluB und der Nachweis einer weiteren erheb-

lichen Ausdehnung der Steinkohle in der Umgebung von
Plotz und der Siidanhaltischen Mulde zu erwarten.

2. Gibtesindenunterrotliegend©n„Zwisch©n-
schichten" eine Steinko hlenbildung?
Neuerdings hat Herr Dr. Weigelt die fiir Schurf-

lustige leicht verhangnisvolle Behauptung aufgestellt, da£
auBer der altbekannten Kohlefiihrung der Wettiner Schich-

ten noch eine zweite, jiingere Steinkohlenablagerung in

den unterrotliegenden „Zwischenschichten", also zwischen

dem Alteren und den Jiingeren Porphyren vorhanden, aber

bisher iibersehen oder verkannt worden sei.

Die am Eande der Oberflachenverbr©';tung d©s Alteren

Porphyrs gelegenen, seit lang©m erloschenen Steinkohlen-

bergwerke Friedrich Wilhelm bei Lettewiiz, Humboldt bei

Dolau, Karl Hermann an der Klinke bei Brachwitz und end-

lich bei Giebichenstein—Wittekind hatren samtlich nicht,

wie bisher angenommen, karbonische Kohl©n der Wettiner

Schichten, sondern vielmehr Rotliegend Kohlen des ,,Zwi-

schensediments" gebaut. Diese Kohlenablage 'ungen seien

daher auch nicht, wie man bisher angenommen, in rand-

lichen Buchten des machtigen Porphyrergusses zwischen den

fingerformigen Auslaufern der Lavamasse emporgepres^te

Kohlenfloze der Wettiner Schichten, wie man solche aller-

dings bei Lobejiin unter derariigen Verhaltnissen kenne,
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es seien vielmehr Bx)tliegend-Kohlen, die zwischen vorwie-

gend herzynisch streichenden Verwerfungen grabenarlig ein-

gesunken seien; ihre weitere Verfolgung in den weniger
gestorten Teilen des Zwischensediments sei demnach aus-

sichtsreich und notwendig.
> Diese Annahme ist nicht nur vollig unbewiesen, sondern

sicher falsch. Abgesehen davon, daB bisher an keiner
<der zahlreichen Stellen, wo* Schachte und Bohrlocher

im ganzen Gebiet das. Rotliegende durchteuft haben, ein

Steinkohlenfloz nachgewiesen wurde, laBt sich aus fo'genden

Griinden das karbonische Alter jener vorgenannten Stein

-

kohlenablagerungen mit voller Sicherheit erweisen:

a) Die Storungserseheinungen durch Aufpressung derFloze
und ihrer Begleitschichten beschranken sich auf

die Karbonschichten an der Grenze gegen A ltere n
Porphyr, also auf das Liegende des Porphyrs, sie

fehlen alien Eotliegendbildungen am Rande der

Jiingeren Porphyre und mussen daher vom Alterefl

Porphyr verursacht sein.

b) Die von Herrn Weigelt angenommenen Grabenver-

werfungen sind nirgends beobachtbar, sie sind aus-

nahmslos auf theoretische Annahmen gegriindete, am
griinen Tisch gemachte Konstruktionen. Die von Wei-
gelt als „Kippschollenkreuzung" bezeichnete, aus dem
Harz auf das Saalegebiet iibertragene Vorsteliung von
der Zerstiickelung der Schichten durch Verwerfungen
ist durch den Wettiner, Lobejiiner und Plotzer Berg-

bau seit langem bekannt und, soweit wirklich beobacht-

bar, zuerst von Laspeyres, spater nochmals von mir

kartographisch so genau wie moglich festgelegt und
veroffentlicht; sie wird natiirlich auch die Porphyre

ergriffen haben, wenngleich die Festigkeits- und Elasti-

zitatsverhaltnisse hier andere sind als in den Sedimen-

ten; sie ist aber hienstets schwerer zu beobachten und
unter der Diluvialbedeckung nicht zu verfolgen.

c) Bei Dolau, Lettewitz und Giebichenstein ist in den kohle-

fiihrenden Schiefern eine unzweifelhaft oberkarbonische

(Wettiner) Flora vorhanden; sie unterscheidet sich klar

und deutlich von der rotliegenden Flora der „Zwischen-

schichten".

d) Das einst bei Dolau und bei der Klinke gebautie

Steinkohlenfloz ist mit dem Wettiner Oberfloz iden-

tisch; es wird hier wie »dor t iiberdeckt von der gleichen

Schichtenfolge: ' hangender Kalkstein, hangender Sand-
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stein, hangender Muschelschiefer. Es besteht alsottber-

einstimmung in den Profilen dieser stark gestdrten
Steinkohlenvorkomruen mit Wettin und Lobejun.

e) In Giebichenstein sind die an der Grenze des Alteren
Porphyrs aufgerichteten und iiberkippten flozfiihrenden

Schichten genau wie in Lobejun kontaktmetamorph ver-

andert („Giebichensteiner Marmor") und von kleinen

Porphyrgangen durchbrochen. Die Kohle selbst ist

ortlich, wie bei Lobejun, durch den Kontakt anthrazi-

tisiert, demnach miissen die kohlefuhrenden Schichten

alter sein als der Altere Porphyr, von dem diese Ver-

anderungen ausgehen.

3. IstdieSteinkohlenbildungdesSaalegeb.iets
autochthon o der al lo chtho n?

In der Diskussion zu einem Vortrag des verstorbenen

Geheimen Bergrats Richtee iiber die Kohlenvorkommen
bei Ilfeld bemerkte J. Walthee (Jahrb. des Halleschen Ver-

bandes 1920, Heft 2, S. 48): „Ich mdchte zunachst der
weitverbreiteten Ansicht entgegentreten, als ob man mit

dem Ausdruck ^autochthon" oder „allochthon" irgend eine

wissenschaftliche Seite des Kohlenproblems entscheiden

konnte. Nach meiner Auffassung sind alle bauwiirdigen

Kohlenfloze bodenstandig (autochthon) entstanden; nur die

aschenreichen wertlosen Kohlen sind durch Umlagerung
bodenfremd aufgehauft worden."

Ich bezweifle, daB viele Fachmanner diesen Stand-

punkt teilen, und ich mochte im Interesse einer klaren,

wissenschaftlich bedeutsamen und praktisch unentbehrlichen

Unterscheidung der verschiedenartigen Kohlenvorkommen
die Begriffe „allochthon und autochthon" — freilich wohl

in etwas anderem Sinne, als es Walthee annimmt —
aufrechterhalten wissen.

Piir mich 1st ein Teil der Steinkohle des Saalegebiets der

Typus allochthoner Kohle, und ich stiitze mich bei dieser

Auffassung auf meine eigenen Wahrnehmungen. Bin ich

doch heute vermutlich fast der einzige lebende Geologe, der

die Wettiner Baue — wenigstens in den Schachtfeldern Perle-

berg und Kathatina — noch melrrfach befahren hat und

auch iiber die alteren Aufschliisse dieser Gruben, der

einstigen praktisch-bergmannischen Ausbildungsstatte der

damaligen hoheren preuBischen Bergbeamten meiner Vor-

generation, namentlich durch den klugen und erfahrenen

letzten Obersteiger des Werkes, Herrn Dantz, eingehend

informiert worden ist.
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Drei eng miteinander verbundene Erscheinungen sind

es, deren zwar boreits jede fiir sich, die aber urn so mehr
in ihrer Verbindung eine allochthone Entstehung gewisser

Teile der Steinkohlenbildung des Saalegebiets beweisen:

1. primare Machtigkeitsschwankungen bis zum haufigen

Auskeilen,

2. Verunreinigung der Kohle durch dauemd in Lage und
Machtigkeit wecbselnde Schiefersclrweife und Zwischen-

mittel;

3. Uebergange in die taube Fazies, die zunachst

Anthrakosienkalke, dann weiterhin rote Sandsteine mit

massenhaften Kieselholzern fiihrt.

Daneben treten andere Erscheinungen, wie z. B. die

Verbreitung von Pflanzenhacksei, zuriick.

Es soil und darf gewiB nicht verkannt werden, daB das

Anschweilen der Floze keineswegs immer nur auf primarer,

ortlich "bald geringerer, bald reichlicherer Zufuhr von
Pflanzenmaterial, also auf Allochthonie beruhen mufi,

sonde™ daB solehe Machtigkeitszunahnien oft audi in

unserem G-ebiet durch nachtraglichen mechanischen Zu-

saramenscliub und durch. Stauchung bei der Faltung be-

wirkt werden. Diese Wirkungen tektonischer Vorgange
werden begiinstigt und gefordert durch die den kleineren

Kohlenbildungsraumen haufig eigentiimliche Verunreini-

gungsart der Floze, durch die eingefloBten tonigen Massen,

die zwar zunachst als „Schram" und „Schweif" taube

Einlagerungen von deutlich sichtbarer, bei der G-ewinnung
der Kohle ausscheidbarer Machtigkeit bilden, sich aber

schlieBlich infolge der tektonischen Einwirkung bis zu

den feinsten Schieferbandern, auf denen die Wirkung des

Schubes sich konzentriert, verschwachen. Fast immer er-

scheinen diese Schieferbander verruschelt, schwarz, krumm-
flaserig, die linsenformigen Korper reinerer Kohle um-
hullend und zwischen den starren sprdden Kohlenbankchen
als Schmiermaterial und G-leitflachen wirkend. Je mehr
solcher feiner Schieferbander vorhanden sind, um so groBer

sind Neigung und Moglichkeit des Zusammenschubes bei

diesem an sich sproden, nicht plastischen Kohlenmaterial.

Wie sehr die Neigung zur Anstauung der Floze mit der

Zimahme der feinen, in der Kohle verbreiteten Schiefer-

bander zunimmt, kann man aus dem Umstand erkennen,

daB sie unter den gleichen Verhaltnissen der Faltung bei den

reineren Braunkohlenflozen fast vollig fehlt. Ich habe in
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neuerer Zeit viele markscheiderische Aufnahmen von soge-

nannten Kopf-Flozen aus Norddeutschland, namentlich der
Lausitz, durchgesehen. Hier ist fast niemals in den Falten-

schlussen eine Verstarkung, in den Faltenschenkeln eine

Verschwachung des Kohlenlagers vorhanden. G-anz anders
bei den plastischen Salzmassen und bei denjenigen Kohlen-
flozen, die von Schieferbandern verunreinigt sind. Sie

werden zu unformigen Knollen und Wiilsten zusammen-
geschoben und erreichen dabei gelegentlich auBerordentliche

Machtigkeiten, so z. B. bis 10 m in Stockholm in Bayern
und in Berghaupten in Baden, ferner an zahlreichen Stellen

des franzosischen Zentralplateaus, wo freilich Wirkungen
der Tektonik mit solchen allochthoner Zusammenhaufung
von Pflanzensubstanz sich begegnen.

Durch solchen tektonischen Zusammenschub und nicht

durch Allochthonie sind meiner Meinung nach u. a. die

auf liber 4 m anwachsenden Machtigkeiten in der

Nahe des jetzigen Forderschachtes der Steinkohlengrube

bei Blotz zu erklaren, !die weiterhin schon nach verhalt-

nismaBig geringer Erstreckung der normalen Machtigkedt des

dbrtigen Oberflozes von etwa 1,2 m Platz machen. Hier

kann um so weniger von Allochthonie die Rede sein, als,

wie ich mich kiirzlich bei einer Grubenbefahrung unter

Fiihrung rdes Herrn Dr. Obeeste-Beink iiberzeugt

habe, fur diesen Teil der Flozablagerung sichere Beweise der

autochthonen Entstehung vorlagen. Der zu weiBlichem Ton
aufweichende, 10—20 cm machtige Schiefer unmittelbar unter

dem Kohlenfloz^ zeigt namlich einen Wurzelboden, der mit

den schlauchformigen Appendices der Stigmarien durch-

setzt und durchwachsen ist.

Es geht daraus mit Sicherheit hervor, daB in dean

Bildungsraum tier Saale Steinkohlen-Waldmoore nicht ge-

fehlt haben. Das seichte, flachufrige Kohlenbildungsbecken

zeigte ortlich an den Random wohl gelegentlich offenes

Wasser, in dem sich die Anthrakosien-Kalkbanke bildeten,

neben ISumpfen, die von Mooren <besetzt waren, und endlich

solche Flachen, in deren Deltas das Pflanzenmaterial

der nahen Umgebung zusammengefloBt wurde. Wir haben

hier also eine Verbindung teils allochthoner, teils autoch-

thoner Kohlebildung mit tauber SiiBwasserkalk-Fazies. Alle

zusammen unterlagen gleichmaBig den Einwirkungen nach-

traglicher Faltung, Verschiebung und Abtragung.

In der lebhaften Diskussion sprechen die Herren

Weigelt, Scheiel und der Vortragende.
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Wegen der vorgeriickten Zeit verzichtet Herr Beeg fur

diesen Abend auf dio Abhaltung seines angekundigten
Vortrages.

v. w. o.

Pompeckj. Schneider. BArtling.

Briefliche Mitteilungen.

12. Der Rabutzer Beckenton und das Alter

seiner Hangendschichten in Beziehung zur

Ausdehnung des letzten Inlandeises.

Von Herrn K. Keilhack in Berlin-Wilmersdorf.

(Mit 2 Profilen und einer Kartenskizze.)

Zwischen Halle und Leipzig, 5 km nordlich von der
Eisenbahn, liegt das kleine Dorf Rabutz, in dessen Nahe ein

Tonlager aufgeschlossen ist, welches seit vierzig Jahren in

der geologischen Literatur besprochen wird und in den
Letzten zehn Jahren durch drei groBere Arbeiten von Siegert
und Weissermel, C. A. Weber und W. Soergel1

) aufs neue
in den Mittelpunkt des Interesses geriickt ist. Es handelt

sich bei den Rabutzer Beckentonen urn zwei wesentlich ver-

schiedene Fragen: 1. um das Alter des Beckentons selbst,

und sodann 2. um die Stellung der Schichten in seinem

Hangenden.
Die Frage nach dem Alter darf durch die sorgfaltigen

stratigraphischen Arbeiten Siegerts, Webers und Soergels

*) Siegert, L., und Weissermel, W. — Das Diluvium
zwischen Halle a. S. und "WeiBenfels. Abh. Kgl. PreuB. Geol.

Landesanst. N. F., Heft 60, 1911. — "Weber, C. A. — Die Pflanzen-
welt des Rabutzer Beckentons und ihre Entwicklung unter Bezug-
nahme auf Klima und geologische Vorgange. Bsibl, z. d. bot.

Jahrb. Nr. 120, 1916. — Soergel, W. — Der Rabutzer Beckenton.
Oeologie, Palaontologie, Biologie. Halle, Gebauer-Schwetschke,
1920.
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