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14. Uber das Vorkommen von natiirlichen

Erdbrandgesteinen am sog. Romerkeller

bei Kl. Leipisch in der Niederlausitz.

Von Herrn H. Hess von Wichdoeff, Berlin.

Seit mehr denn einem Jahrhunclert hat ein merkwiirdiges

Vorkommen von hellziegelrot gebranntem Ton in Verbin-

dung mit clarunterliegenden unterirdischen Gang-en und
kellerartig-en Hohlraumen am FuB der Ochsenberge in der

staatlichen Ebrst Griinhaus in der Niederlausitz Archaologen
und Vorgeschichtsforscher von Zeit zu Zeit immer wieder
beschaftigt, eine vielfaltige Literatur bis auf die neueste

Zeit hin hervorgerufen und selbst Manner wie R. Viechow
gefesselt, ohne bisher seine endgiiltige Klarung zu finden.

Erst im vergangenen Jahre stellte sich diese. aucb von

der Sage1
) umwobene Statte bei Gelegenheit der geologi-

schen Aufnahme des Blattes Kl. Leipisch als ein bisher im
Braunkohlenrevier der Niederlausitz unbekanntes, dagegen
aber z. B. aus dem nordwestbohmischen Braunkohlenbecken
seit langem erwahntes geologisches Naturphanomen heraus,

das eng verkniipft ist mit dem Zutagetreten von Kohlen-

flozen und daher in der Kegel iiberhaupt nur auf Brauiv

kohlengebiete (selten auch Steinkohlenreviere) beschrankt ist.

Die Ursache, welche das Interesse der Altertumsforscher

fiir dieses Vorkommen wachrief, lag in einer irrigen Ver-

kettung mit einer anderen geologischen Erscheinung, namlich

einer ausgezeichneten, ausgedehnten Pai^abeldune mit hohen

wallartigen Kammrucken, die sich auf und an denselben

Ochsenbergen befindet und, wie so haufig bei derartigien

natiirlichen Bildungen. irrtiimlich als kiinstliche Aufschiit-

tung zu Verteidigungszwecken angesehen worden war. Als

namlich Reichaed in seiner Schrift v,Germanien" die vollig

ungerechtfertigte Vermutung ausgesprochen hatte, daB auch

eine romische Wallinie von der 'Elbe bis zur Weichsel sich

einst hingezogen hatte, fanden sich bald Lokalforscher, die

in einzelnen alten Landwehren diesen vermeintlichen Eomer-
wall erkennen und verfolgen wollten und die in der alter-

dings sehr auffallig wallartig den Ochsenbergen aufgesetzten

langgezogenen Parabeldiine sichere ^Romerschanzen" ver-

A
) Haupt. Sagenbuch der Lausitz, Bd. 2. S. 64.
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muteten. Es mag' hierbei bemerkt werden. daB die dem
Diluvialgeologen so vertraute Erscheinung der Parabeldiinen
ketten dem Mchtgeologen gerade auf solchen hohen Bergen
wie den Ochsenbergen leicht den Vergleich mit den auf
ahnlich vorspringenden hoheren Bergen nicht selten auf-

tretenden vorgeschichtlichen Ringwallen nahelegen muBte.
Nun fiigte es ein Zufall, daB den eifrigen Romerforschern
am 'FuBe der Ochsenberge noch jene Statte auffiel, die den
G-egenstand vorliegender Arbeit bildet. Man fand dort eine
Vorkuppe ganz aus hartgebranntem, ziegelroten Ton auf-

gebaut, Kohle und Aschereste clabei und eine Hohlung,
die in das Berginnere zu kellerartigen Raumen und G-angen
fiihrte. Im Jahre 1819 hatte sick ein Verein von etwa zwolf
Personen aus der Senftenberger G-egencl gebildet, der mit
Erlaubnis der Regierung unter Aufsicht der Forstbeamteo
auf dem erwahnten Hiigel Ausgrabungen vornahm. Ein
Fleischermeister Kuhne," der an diesen Nackforscliungen

tatigen Anteil hatte, hat spater davon Folgendes2
) be-,

richtet, was zu erwahnen wichtig erscheint, da es den inneren

Bau und die Beschaffenheit dieses Erdbrandgestein-Vor-

kommens naher beleuchtet:

„Man richtete zuvorderst seine Aufmerksamkeit auf

einen Punkt des Hiigels
;

an welchem man eine kleine

Oeffnung bemerkte, die ziemlich tief hineinging, wie man
dies durch hineingesteckte Stangen ermessen konnte. An
dieser Oeffnung fing man an, mit eisernen Stangen einzu

brechen und gewahrte nach einiger Zeit ein Gewolbe oder

eine Stube, die ungefahr 200 bis 300 FuB Flacheninhalt hatte

und 6 bis 7 Ellen hoch und deren FuBboden mit feinem

weiBen Sand bestreut war. An zwei Seiten dieses sauberen

Gemachs wai^en oben zwei kleine Oeffnungem von denen

eine, ehe die Nachgrabungen begonnen wurden, zufallig

entdeckt worden war. Da, wo sich die Oeffnungen be-

fanden, war die Wand etwas durch Rauch geschwarzt,

der iibrige Teil der Tonwande aber hochst reinlich, nur

bemerkte man an denseiben vielfach die Eindiiicke starker

Finger, welche die sauberen Wande aufgerichtet hatten.

Als man in diesem sehr anstandigen, ziemlich geraumigen

Gemach, das leader durch die Stiicke der zerbrochenen

gewolbten Decke und durch anderen Schutt verschiittet

2
)
Oberpfai-rer Georg Liebusch, Die 'Romerschanzen unci der

Romerkeller bei Kostebra-u im Amtsbezirk Senftenberg (Neues

Lausitzisches Magazin. Gorlitz, 1837. N. F.. Bd. 2, S. 26—49).
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wurde, nichts fand und als man gewahrte, daB sich ein

verschutteter Gang nach demjenigen Punkt des Hiigels,
* der sich fruher durch eine Koppe auszeiclmete, hinzuziehen

schien, so stellte man die Nachgrabungen auf der Mitter-

nachtsseite ein und begann das Graben an der Seite, wo
ein auf den Hiigel fiihrender Weg gewesen zu sein schien

und wo eine Eiche stand, deren Alter die Eorstbedienten

auf 300 bis 400 Jahre anschlugen. Auf dieser Seite glaubte

man zu dem verfallenen Gang oder zu einem anderen,

Kostbarkeiten und Antiquitaten bergenden Gemach gelangen

zu kdnnen. So fieiJSig man aber arbeitete, so entdeckte man
weiter nichts als wieder verschiedene Tonwande, deren ge-

wolbte Decken edngesturzt waren und die' Gange verschiittet

hatten. An der Oberflache dieses Punktes fand man Asche
und Kohlenstiicke."

Diese eigentiimliche Statte, auf die unten noch weiter

eingegangen wird, wurde nun fortan als „B,omerkeller"

bezeiGhnet und in Verbindung mit den erwahnten „R6mer-
schanzen" gebracht.

Im Jahre 1837 veranstaltete dann der Senftenberger

Oberpfarrer Georg Liebusch weitere Nachforschungen hin-

sichtlich der Romerschanzen und des Uomerkellers. Er
erkannte zwar, daB beide Stellen unmoglich von den Eomern
herriihren konnten, die niemals in diese Gegend vorgedrungen
waren. Aber er behauptete nun, daB die vermeintlichen

Walle einen befestigten Platz einer heidnischen germanisohen
Volkerschaft und zwar die Hauptfestung eines oder mehrerer

Gaue darstellten und sah im Bomerkeller die Statte des

Gotterbildes, dessen Kultus im Innern des Berges er ein-

gehend und phantasievoll ausmalt. Merkwiirdigerweise

stimmte ihm der sonst so kritische und verdienstvolle Alter

-

tumsforscher Preusker3
) vollkommen zu.

So blieb lange Zeit der Glaube an diese vorgesehichtliche

Statte unangetastet, bis R. Virchow4
) sich veranlaBt sah,

sie naher zu besichtigen. Er stellte fest, daB der Rdmer-
keller keinerlei vorgeschichtlichen Funde aufweise, auch

keineswegs kimstlich erbaut sei, sondern eine natiirliche

Bildung darstelle. Er weist ferner darauf hin, daB auf Grund
der vorgelegten Proben des hartgebrannten Tones und der

3
) Peeuskee, Blicke in die vaterlandische Vorzeit; Bd. 3,

1844, S. 26, 31 und 32.
4
) It. Viechow, Der Romerkeller von Kostebrau und der Lang-

wall der Senftenberger Gegend (Zeitschr. f. Ethnologie, 1886,
S. 579—582).
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weiteren Schilderungen der Fundstelle der Berliner Geologe
Justus Roth die Annahme aussprach, daB an dieser- Sfcelle

ein Brand danmterliegender Braunkohlen stattgefunden

haben miisse, der ohne Zutun des Menschen entstanden sei.

Virchow beobachtete. daB die obersten Teile des Romer-
kellers den Ton am wenigsten gebrannt zeigen, wahrend die

tiefsten Schichten am starksten die Brandwirkung kundtun,

wieauch aus den verschiedenen Farbtonen und der wechseln-

den Harte des Gesteins hervorgeht. Es kann demnach ein

starkes Feuer an der Erdoberflache nicht die Ursache der

Entstehung' des gebrannten Tonhugels sein, die Brandwirkung
muB daher von unten, aus dem Innern des Hiigels,, aus-

gegangen sein. Wichtig sind auch die Unbersuchungen
Virchows iiber die Eigentumlichkeit der gebrannten Ton-

gesteine, auf gewissen glatten Flachen abwechselnd schmale
Furchen und rippenartige Leisten zu zeigen, Stiicke, die

man in groBer Zahl noch keute! am Bomerkeller auflesen

kann. Kuhne hatte, wie erwahnt, im Jahre 1819 dieselbe

Erscheinung an den Wanden der kellerartigen Holilraume

im Innern des Romerkellers gesehen, als Abdriicke starker

Finger gedeutet und daraus auf die kunstliche Herstellung

dieser Keller geschlossen. Virchoay vergleicht diese Bil-

dungen mit dem Lehmbewurf holzerner Balken oder Latten

und dachte zunachst an die Uberreste eines durch Feuer zer-

storten alten Gebaudes. In einem AufschluB auf dem Gipfel

des Hiigels aber iiberzeugte er sich bald, daB die glatten

und gerippten Flachen nicht auf kunstliche Weise, sondern

einfach durch Einsinken des Tons auf entstanclenen Spalten

sich gebildet haben. Er erkannte, daB von der kiesig-san-

digen Deckschicht des Hiigels aus lange Spalten in den

liegenden gebrannten Ton hinabfuhren, auf denen der kiesige

Sand mit Gerollen nachgerutscht ist. Wahrend oben die

Spalte deutlich trichterformig ist. wird sie in der Tiefe immer-

enger und unten ist sie auf beiden Seiten'durch Rutschflachen

mit den geschilderten eigentumlich geri})pten Harnischen

begrenzt.

Virchows durchaus richtige Deutung des Romerkellers

wiirde die ganze Angelegenheit beschlossen haben, wenn er

die friihere Literatur vollstandig beriicksichtigt und das Vor-

kommen von kellerartigen Hohlraumen unter dem Hiigel

nicht so bestimmt geleugnet hatte. So aber blieb noch immer

die Frage offen, wo im Innern des Hiigels denn eigentlich

der unterirdische Brand stattgefunden habe; mit der neben-

sachlichen Erwahnung des unterirdischen Kohlenbrands ohne
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weitere Erorterung des Yorgangs cler Entstehung der ge-

brannten Tongesteine und ohne Erklarung der friiheren Be-

obachtimgen in den Kellerraumen wuBten die Lausitzer Vor-

geschichtsforscher mit den neuen Anscliauungen wenig an-

aufangen. Zuclem hatte Viechow irrtumlich wieder die

Parabeldiine an den Ochsenbergen ausdriicklich als einen

kiinstlichen Verteidigungswall mit deutlich erkennbarem Wall
und Graben5

)
geschildert, so daB bald wieder die alten Zweifel

bei den Lausitzer Forsehern auftauchten. So fiihrte denn
bereits im Jahre 1888 B. Behla6

) in seinem grundlegenden

Werke iiber die vorgeschichtlichen Bunclwaile wiedferum den

Eomerkeller auf. Noch 1914 gait er als „eine Art. Burgwall",

wie inn E, Mucke 7
) zuerst bezeichnet. In einem spateren

l^achtrag seines Buches vom Jahre 1917 gibt Mucke schlieB-

lich die Ansicht von A. JENTSCH-Niederlofinitz wieder. der

im Eomerkeller und seiner Umgebung nichts weiter als

Diluvium, Spuren cler Eiszeit, sieht und betont, daJB jetzt

„zuerst die Ansichten der preuBischen Geologen zur Geltung

kommen" miissen, da er augenscheinlich von der geologischen

Entstehung des Eomerkellers iiberzeugt ist. „Ist aber wirklich

etwas historisch Bemerkenswertes am Eomerkeller unci seiner

Umgebung, so haben die Berliner Historiker imd Prahistoriker

das Wort". (E. Mucke, a. a. 0., S. 138—141).

Aus cler angefuhrten Literatur und besonders aus der

ausiuhrlichen Behandlung in der neuen Heimatkunde des

Luckauer Kreises erhellt, welches lebhafte wissenschaftliche

Interesse die Statte des sog. Eomerkellers seit iiber 100

Jahren gefunden hat und noch jetzt erregt8
) und zwar mit

.Becht, denn es handelt sich um ein in cler Niederlausitz ganz
seiten auftretendes, nicht unwichtiges geologisches Natur-

denkmal.

Die Ochsenberge erheben sich 54 m hoch iiber die

westlich unci sudwestlich angrenzenden Torfniederungen als

5
) Als kiinstlichen Graben sail Viechow falschlich die weiter

unten erwahnten natiirlichen Begenwasserschluchten an. die

stellenweise auch die Parabeldiine begleiten. Auch dieser Pall

aeigt deutlich, wie wichtig bei vorgeschichtlichen Untersuchungen
die Mitarbeit des Geologen ist.

6
) E. Behla. Die vorgeschichtlichen Bundwalle cles ostlichen

Deutschlands (Berlin- 1888, S. 109).
7
) E. Mucke, Bausteine zur Heimatkunde des Luckauer

Kreises (Luckau 1918, S. 71).
8
) Auch die Eisenbahndirektion hat einen Bahnhof an der

Strecke Sallgast—Kostebrau „B6merkeller" genannt : den gleichen
JSIamen fiihrt ein Gasthaus in der Nahe des Bahrihofs.

18
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massiger Bergriicken, der an seinen Steilgehangen durch
zahlreiche tiefeingeschnittene schmale Schluchten, die nur im
Friihjahr und Herbst nacli starken Regengiissen voriiber-

gehend Wasser fiihren, in einzelne scharf hervortretende

Kammriicken gegliedert ist. Einige dieser Hohenriicken an
den Ochsenbergen sind durch aufgesetzte Diinenkarame, die

mit der groBen Parabeldune auf der Hohe der Ochsenberge
in Verbindung stehen, noch besonders erhoht worden. wie
vor allem jener kaum 200 m siidlicli vom Romerkeller sicb

erhebende steile stidliche Flugelkamm der Parabeldiine, auf

dem die alte kursachsische Grenze entlauft, Der Eomer-
kelier liegt an der Siidwesteeke der Ochsenberge im Jagen
69 a und bildet einen durch Erosion beinahe allseitig isolierten

Vorhiigel von etwa 10 m Hohe am Steilabhang der Ochsen-

berge nahe an ihrem FuB. Die Ochsenberge bestehen an
ihrer Oberflache aus diluvialen kiesigen Sanden. die eine

unverkennbare Beimengung sudlicher Gemengteile infolge

teilweiser Aufnahme tertiarer Kiese und Sande besitzen. Das
Diluvium ist, wie uberhaupt in dieser Gegend, nur wenig
machtig und wii'd in geringer Tiefe von Tertiar unterlagert.

das aus miozanen Tonen, kaolinfiihrenden kiesigen Quarz-

sanden, Glassanden und mehreren Braunkohlenflozen besteht.

Diese tertiaren Schichten. treten an dem siidhchen Steil-

gehange der Ochsenberge an zahlreichen Stellen zutage und
sind in klaren Profilen (vgl. die im Druck befindlichen Er-

lautermigen zu Blatt Kl. Leipisch) in der Ziegeleigrube am
FuB der Ochsenberge,, bei der SeLischmuhle und in der

Tongrube der Ziegelei Wischgrund aufgeschlossen. In diesen

Aufschliissen am SiidfuB der Ochsenberge steht nun das obere

Braimkohlenfloz in 2—31/2 m Machtigkeit. selten bis 5 m
stark, an und wird als Brennmaterial fur die beideh ZiegeleieD

gewonnen; das viel starkere, 8—12 m machtige imtere Braun-

kohlenfloz ist durch viele Bohrungen in weiter Verbreitung

nachgewiesen. An einzelnen Stellen kann man das Aus-

gehende des'oberen Kohlenflozes, namentlich in der Um-
gebuiig der Selischmiihle, auf groBere Strecken am FuB
der Ochsenberge entlang verfolgen, immer gebunden an den

hellen Flaschenton, der das obere Floz begleitet. In der

Tongrube der Ziegelei an den Ochsenbergen steht das obere

Braunkohlenfloz noch mit 2 m Machtigkeit an, eine Steile.

die etwa 900 m in ostlicher Richtung vom Bomerkeller

entfernt liegt. Nach dem Homerkeller zu ist das Ausgehende
dieses Flozes iiberall lang*s des FuBes der Ochsenberge, aber

vielfach nur noch in einer Machtigkeit von 1/4 bis I1/4 in,
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dureh Bohrimgen festgesteilt. Uberall in dieser G-egend
^

negen im Hangenden des oberen Flozes ganz helle, fette, sogr

Flaschentone von mehreren Metern Machtigkeit, die Vielfach

von sehr feinen, muskowitglimmerreichen, schneeweiBen G-las-

sanden unterlagert werden. Ahnliche weiBe G-limmersande

siiid im Liegenden des oberen Kohlenflozes vorhanden.

Betrachtet man nun die geologischen Verhaltnisse am
Romerkeller selbst, so begegnet man derselben eben gesch.il-

derten miocanen Schichtenfolge. Die Oberflache des Hiigels

wird von gelblich, rotgelb, hellziegelrot und selten rotbraun

gebranntem, muschelig brechenden und stark geharteten Ton
von 5—8 m Machtigkeit gebildet. DaB er nicht etwa,, wie die

ziegelsteinartige auBere Beschaffenheit vermuten lieBe, ein

kiinstliches Ziegelprodukt darstellt, zeigt schon der vollige

Mangel an kiesigen Beimengungen ' unci die sehr feine Kor-

nung
;

die auf einen fetten Ton als Urmaterial hinweist.

Zweifellos ist er aus hellem, fettem Flaschenton hervorge-

gangen9
), was auch mit der Farbe des Brandprodukts iiber-

einstimmt. Unter dem gebranntenTon Ziehen nun die 6—7 Ellen

hohen G-ange und kellerartigen Hohlraume entlang, die auf

das ehemalige Vorhandensein eines 2—2i/4 m machtigen

Oberflozes hindeuten, wie es ebenso stark in der benachbarten

Tongrube der Ziegelei am SiidfuB der Ochsenberge noch an-

stehend zu beobachten ist. Das Kohlenfloz hat si-ch seiner-

zeit im Ausgehenden selbstentziindet, wozu der betrachtliche

Schwefelkiesgehalt, den man auch in jener Ziegeleitongrube

an den eingelagerten Baumstammen desselben Flozes reich-

lich wahrnehmen kann, viel beigetragen haben mag. Wichtig

fur die Kenntnis des Vorgangs des Ausbrennens des Kohlen-

flozes ist die Beobachtung bei der Ausgrabung vom
Jahre 1819, da-B an zwei Stellen des kellerartigen Hohlraums
an der Decke zwei kleinere Oeffnungen vorhanden waren,

die nach oben ins Freie fiihrten, und daB in der Umgebung

9
) Wie kritiscli man oft auch Angaben von ortskundigeri

Leuten werten rniiBj zeigt eine weitere, oben nicht erwahnte
Mitteilung im Ausgrabungsbericht vom Jahr 1819, daB in der

ganzen Gegend nach Aussage der Umwohner nirgends ein so

feiner fetter Ton vorkame, aus dem ein solcher gebrannter Ton
entstanden sein konnte. In vollem "Widerspruch hierzu stehen

z. B. bei der nahen Selischmiihle gewaltige Mengen solchen Tons
auf weite Strecken hin an der Erdoberflache an, ganz abgesehen
von den etwas entfernteren zahlreichen und ausgedehnten Vor-
kommen in der Umgegend von Gohra. Aus dieser falschen An-
gabe der Umwohner schloB man auf weiten kunstlichen Transport
des Tons nach dem Romerkeller, wahrend er in AVirklichkeit

auch dort oberflachlich in der Natur anstand

!

18*
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dieser Oeffnungen die Wand durch Rauch etwas geschwarzt
war. Das entziindete, schwelende Kohlenfloz hat demnach
bei seinem} allmalilichen Ausbrennen erklarlioherweise Aus-
gange fur die entwickelten G-ase unci Dampfe sich gewaltsam
geschaffen und ist dann, nachdem auch Luftzutritt von
der Erdoberflache aus erfolgen konnte. allmahlich ausge-

brannt. DaB bei dem vielleicht jahrzehntelangen, haturge-

rnafi ungleichmaBigen und allmalilichen Ausbrennen des Flozes

Teile der Tondecke in ausgebraniite Flozstiicke absanken
und dadurch die noch unversehrten Flozteile durch Tonwande •

noch etwas langer bewahrten, bis auch sie spater der Ver-

nichtung anheimfielen, ergibt sich aus dem Nachweis von

Tonwanden mit Rutschflachen in den kellerartigen Hohl-

raumen. An diesen glatten Rutschwanden mit ihren Har-

nischen glaubten die einfachen Ausgraber vom Jahre 1819

irriger Weise Reste starker Finger zu erkennen. die nach
ihrer Meinung die sauberen Tonwande kiinstlich aufgerichtet

batten. Vmcnow hat zuerst, wie erwahnt, diese Biklungen

als Rutschflachen erkannt und durch Einsinken von Ton-

flachen auf Spalten erklart, ohne jedoch den Einsturz in

die ausgebrannten Flozstiicke zu erwalmen. Daher ist seine

durchaus richtige Darstellung den Lausitzer Forschern bisher

unverstandlich geblieben. Von Wichtigkeit ist die weitere Be-

obachtimg bei der Ausgrabung von 1819, daB der FuBboden
der kellerartigen Hohlraume vermeintlich* kiinstlich mit

feinem, weiBen Sand bestreut war. Tatsachlich besteht eben

das Liegende des oberen Flozes aus solchem feinen, weiBen,

glimmerhaltigen Sand — es liegt^also lediglich die natiirliche

Schichtenfolge im Bereich des oberen FJozes vor.

So ergibt denn die ortliche geologische Untersuchung '

des Romerkellers und seiner Umgebung zusammen mit der

kritischen Wertung des Ausgrabungsberichts vom Jahre 1819

und der Beobachtungen von Vikchow, daJB das ehemals

hier anstehende Ausgehende des oberen, schwefelkies-

haltigen Braunkohlenflozes sich selbst entzundet hat
;
wie

dies in Braunkohlengegenden nicht selten geschieht. Durch
das Fortschwelen und langsame Ausbrennen des Flozes er-

hitzte sich die 5—8 m hohe Decke von miocanem Fkxschon-

ton immer st;irker, der Ton wurde mehr und mehr gebrannt,

lange Trockenrisse entstanden in dem erhitzten Ton und

schufen schlieBlich Ventile bis zur Erdoberflache, wodurch
der unterirdische Kohlenbrand immer neue Nahrung erhielt

und durch Luftzufuhr von auBen weiter entfacht wurde; er

erstickte erst, als beim Weiterbrand in den Berg hinein die
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zunehmende diluvial© Decke im Hangenden des Tons die

Bildung weiterer Yentilrohre unmoglich machte. Die Lang-

andauernde starke Hitzewirkung hartete und brannte den
hellen fetten Flaschenton im Hangenden des brennenden
Flozes zu dem heute die Oberflache des Romerkeller-Hugels

bildenden ziegelroten Erclbrandgestein10
), dem der Romer-

keiler allein seine Eigenart verdankt.

Was die Zeit anlangt, zu der der unterirdische Flozbrancl

vor sich gmg, so weisen die Erosionsvorgange auf dem bis

auf eine einzige mit dem Steilabhang der Ochsenberge noch
in schmaler Verbindung steliende Seite vollig isoliert da-

stelienclen Romerkeller-Hugel auf ein ziemlich holies Alter

bin, denn die Widerstandsfahigkeit des hartgebrannten Erd-

brandgesteins gegen die Verwitterung gibt sich bereits durch
die Entstehung einer als deutlicher Hartling entwickelten

Kuppe kund
;
wahrend zwischen der Kuppe imd dem weiteren

Berganstieg schon eine auffallige Erosionseinsenkung bemerk-
bar wird. Da die heutigen Terrainverhaltnisse und vor allem

die Freilegung des Ausgehenden des oberen Kohlenflozes

erst im letzten Ausgang der Diluvialperiode erfolgte, wird

man nicht fehlgehen, wenn man den unterirdischen Floz-

brand und die Entstehiuig des Erdbrandgesteins in a It a llu-

v i a 1 e Zeit versetzt.

Das Vorkommen von Erdbrandgesteinen am Eomerkeller

stimmt in j'eder Beziehung mit den gleichen Erscheinungen

in anderen Gegenden uberein, die im Jahre 1919 in dieser

Zeitschrift von F. Heermanx, I. F. Pompeckj unci R.

Baetlixg11
) erneut eingehend behanclelt wurden.

SchlieBlich sei erwahnt daB die gleichen Erdbrand-

gesteine auf den gegenuberliegenden Schlauen Bergen im
Hangenden der dortigen Ziegeleitongrube unci etwas ent-

fernter nach zu in der Gegend von Friedrichstal in einem
ebenfalls zur Staatsforst G-runhaus gehorigen Jagen vor-

kommen.

10
) Wie .auch in anderen Gegenden wird das Erdbranclgestein

des Romerkellers als recht liartes Gestein in clen benachbarten
Teilen der Forst Griinliaus zur AVegebeschotterung verwendet.
Vom Standpunkt des Heimatschutzes ist aber die vollige Erhal-
tung dieses in der Mederlausitz so seltenen Natnrdenkmals er-

wiinscht und daher von einem weiteren Abbau desselben in Zu-
kunft wohl besser abzusehen.

1 1
) Vgl. diese Zeitschr.. 1919, Monatsber. S. 66 bis 77.
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