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Protokoll der Sitzung am 7. Dezember 1921.

Vorsitzender : Herr Pompeckj.

Der Vorsitzende teilt mit, daB folgende Herren als neue

Mitglieder der (resellschaft beizutreten wiinschen:

Herr Privatdozent Dr. Julius Pia, Kustos am Natur-

historischen Staatsmuseum in Wien, Burgring 7.

vorgeschlagen von den Herren Bartling, Picard,

Dienst;
Herr Dr. R. Wulff, Aachen, Technische Hochschule,

vorgeschlagen von den Herren Dannenberg, Sem-

per, Klockmann;
Herr Pater August Padtbebg, Freiburg i. Br., Vineen-

tiushaus, vorgeschlagen von den Herren Deecke,
Klahn, Pratje;

Herr cand. geol. Bernhard Beschoren, Freiburg i. Br.,

GeoLog. Institut, vorgeschlagen von den Herren
Deecke, Klahn, Pratje;

Herr stud. min. Henry W. Lindley, GieBen, Ludwig-
straBe 37, vorgeschlagen von denHerren Schneider-
hohn, Harrassowitz, Cissarz;-

Herr Constans Heinersdorff, Teilhaber der Firma
R. Ibach Sohn, Diisseldorf, vorgeschlagen von den

Herren Wunstorf, Paeckelmann, Dienst;
Herr Studienrat Dr. Ernst Ruebenstrunk, Nordhausen.

Realgymnasium, vorgeschlagen von den Herren
Gotz, Steuer, Glockneb;

Herr stud. geol. Karl Bode, Berlin-Dahlem, Unter den
Eichen 89a, vorgeschlagen von den, Herren Janensch.
Pompeckj, Reck;
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Herr stud, geol. Herbert Rohleder, Berlin NW52r

Paulstr. 11 1, vorgeschlagen von den Herren
Janensch, Pompeckj, Reck;

Herr Dr. Arrien Johnsen, ord. Prof. d. Min. u. Petrogr.

an der Universitat, Berlin N4, Invalidenstr. 43,.

vorgeschlagen von den Herren Belowsky, Ja-

nensch, POMPECKJ.

Die als Gesehenk fur die Bibliothek eingegangeneii:

Druckschriften werden vorgelegt und besprochen.

Herr Bartling gibt das Ergebnis der vorgenommenen
' Neuwahl des Vorstandes und Beirats fiir das Jahr 1922

bekannt.

Das Wahlergebnis wurde durch die Herren v. Bulow,.
Dienst, Janensch, Reck, Stieler und Bartling festgestellt..

Es wurden 459 giiltige und 7 ungultige Stimmen ab-

gegeben.

Es erhielten Stimmen

:

Als Vorsitzender

:

Herr Pompeckj 455 Stimmen, Herr Rauff 2, Hen
Beyschlag 1 Stimme.

Als stellvertr. Vorsitzende:

Die Herren Rauff 458, Deecke 452, Sauer, Gagel
und Salomon je 2 Stimmen, Bucking und Jaekel
je 1 Stimme.

Als Schriftfuhrer:

Die Herren Bartling 459, Janensch 458, Leuchs 458r

Solger 458 Stimmen, Cramer, Schneider und
Hess v. Wichdorff je 1 Stimme.

Als Schatzmeister:

Herr Picard 458 Stimmen.

Als Archivar:

Herr Dienst 458 Stimmen.

Als Beiratsmitglieder

:

Die Herren Bergeat 456, Buxtorf 456, Krusch 4.34.

Madsen 453, Stille 457, v. Stromer 455, Stremme
451, Suess 451, 0. Wilckens 442, Oloos 5, Andree.

Broili, Krenkel, v. Seydlitz, Steuer und West
je 2 Stimmen, Bornhaed, Branca, Haaemann.
Hennig, Jaekel, Er. Kaiser, Kalkowski, Klemm,
Kranz, Michael, Richert, Richter, Salomon
SCHREITER, SCHUHMACHER, SOERGEL, StUTZER.
Wepfer und van Werveke je 1 Stimme.
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Demnacii sind gewahlt:

Zum Vorsitzenden:

Herr Pompeckj.

Zu stelivertr. Vorsitzenden:

Herr Eauff und

„ Deecke.

Zu Schriftfuhrern:

Herr Bartling,

„ janensch,

„ Leuchs,

„ SOLGER.

Zum Schatzmeister

:

Herr Picard.

Zum Archivar:

Herr Dienst.

Zu Beiratsmitgliedern

:

Die Herren: Bergeat, Buxtorf, Krusch, Madsen,
Stille, v Stromer, Stremme, Suess und O. Wilckens.

Die neugewahlten Mitglieder des Vorstandes und Beirats

erkiaren sich, soweit sie anwesend sind, bereit, die Wiahi

anzunehmen.

Herr W. ERNST, Hamburg, spricht

tiber den oberen Gault von Lunebnrg.

(Hierzu Tafel XI u. XII.)*)

Durch das Entgegenkommen von Herrn Prof. Gurich
wurde es mir ermoglicht, im Herbst 1921 Untersuchungen
in der angeblichen Tourtia von Liineburg vorzunehmen.

Dieselben erstrecken sich bisher lediglioh auf die imNorden
der Stadt gelegenen Zeltbergaufschliisse und wurden durch

die Ungunst der Witterung unterbrochen; jedoch konnen
die wichtigsben Fragen schon heute im wesentlichen als

geklart gelten. Da die gemachten Beobachtungen eineReihe
bislang nicht bekannter Tatsaehen ergaben und zu einer

nicht unwesentlichen Umdeutung hinsichtlich des Alters der

betr. Scliichten notigten, so erschien es zweckmaBig, hier-

iiber bereits jetzt eine voriaufige Mitteilung zu machen.

*) Der Vortrag wurde durch 15 Lichtbilder und eine grotie

Zahl von Belegstucken erlautert. Bei der hier erfolgten Wieder-
gabe muBten in Ermanglung des Anschauungsmaterials einzelne
Stellen etwas ausfuhrlicher behandelt werden.

19*
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Im Jahre 1892 hatte Gottschb(7.) 1
) im unteren Teil

der Liineburger Kreide am Zeltberg machtige, bis dahin

nicht bekannte Tonmergel aufgefunden, welch© er nach den

darin enthaltenen Fossilien und insonderheit den Belem-

niten, die er als Belemnites minimus List, bestimmte,

fiir Minimus-Schichten des oberen Gault erklarte. Ein

Jahr spater glaubte v. Steombeck (17.) die betreffenden

Belemniten als Belemnites ultimus d'Oeb. und die sie

einschlieJBenden Mergel clemnach als Tourtia deuten zu

mussen. Zweifellos befand sich v. Steombeck gegeniiber

Gottsche insofern im Recht, als beiden Autoren zu jener

Zeit der Neohibolites minimus List, vom Zeltberg noch
nicht vorgelegen hat, wie dies audi von Gottsche auf der

Hauptversammlung der Deutschen geologischen Gesell-

schaft in Goslar anerkannt wurde. Der Anwurf,
weleher spater gegen v. Steombeck erhoben wurde, .,an

der etwa 50° geneigten Steinmergelbank hinaufzuklettern

und die Belemniten (Bel. minimus) unter diesen Um-
standen abzulesen, sei eine Aufgabe gewesen, die der alte

Herr mit seinen 80 Jahren einfach nicht melir leisten

kpnnte' j ist hinfallig aus dem Grande, weil damals die

untersten Schichten der Zeltberg-Kreide noch gar nicht

aufgeschlossen wiaren. Erst einige Jahre spater wurde
der WeststoB der Zeltberggrube weiter nach W vor-

getrieben unci die von zahllosen Exemplaren des Neohibolites

minimus List, unci seiner Varietaten erfullten Basis-

schichten der Kreide sowie die diskordant darunter lagern-

den dolomitischen Mergel unci Steinmergel des mittleren

Keupers ' erreicht. Stolley (13, 14, 15) und Gag-el (2, 3,

4, 5, 6) hatten dann Gelegenheit, die
.
Grenzschichten

zwischen Keuper und Kreide naher zu untersuchen, kamen
aber dabei zu etwas abweichender Auffassung. TVahrend

nach Gag-els Untersuchungen die Exemplare des Belem-

nites minimus restlos aufgearbeitet auf sekundarer Lager

-

statte in der transgreclierenden unzweifelhaften Tourtia

liegen und gewisse aberrante Formen unter den Belem-

niten (Stolley hat dieselben jiingst (16) als Neohibolites

minimus List. var. incisa beschrieben) auch noch auf die

Zerstorung wesentlich alterer Schichten hindeuten, sollen

nach Stolleys Beobachtungen noch ,,Spuren von oberem
Gault" „in Gestalt einer Abrasionsbildung" an der Basis

*) Die in Klammern beigefiigten Zahlen beziehen sich auf da-

mn SohluG befindliche Literaturverzeichnis.
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der Tourtia vorhanden sein, so „daB also die Transgression

des Kreidemeeres auch hier im Norden,, „nicht mit dem
iintersten Cenoman, sondern schon mit oberem Gault

beginnt". Trotz der nicht allzu groBen tatsachlichen Diffe-

renz zwischen den beiderseitigen Anschauungen ist es

dariiber zu einer ausgedehnten Polemik zwischen den beiden

Autoren gekommen, welche jedoch zu einer Forderung der

Streitfrage in keiner Weise beigetragen hat. In jiingstier

Zeit kommen Stoller (12), v. Linstow (9) und Stolley (16)

auf den Gegenstand zuruck, geben aber bei ihren Be-

trachtungen im wesentlichen die alten Deutungen in neuer

Fassung wieder, und Stolley zielit gewissermaBen das Fazit

unserer zeitigen Kenntnis: „Ohne Zweifel war also bei

Liineburg Minimus-Ton des oberen Gaults als a 1 tester
Kreidehorizont entwickelt; ohne Zweifel verdankte derselbe

einer Transgression nach langer Festlandszeit seine Ent-

stehung; ohne Zweifel folgte dieser TransgTession des Meeres
des oberen Gaults in der Grenzzeit von Gault und Cenoman
eine kurze Phase der Regression, welche zu mehr oder

minder starker Aufarbeitung des eben abgelagerten oberen

Gaults und seiner zahlreichen Belemnitenrostren fuhrte, und
ohne Zweifel nahm nach dieser Regression wieder der

Hauptvorgang der Transgression seinen weiteren, mit steter

Vertiefung des Cenomanmeeres verbundenen Fortgang."

Nichts hiervon ist letzten Endes ohne Zweifel, wie die

folgenden Betrachtungen ergeben.

Was bisher vollkommen ubersehen wurde, ist die Tat-

sache, daB die Zeltberg-Kreide mit einem wohl entwickel-

ten Gerdllhorizont beginnt — einem Transgressionskonglo-

merat, wie es in solcher Ausdehnung* und Deutlichkeit nur
selten der Beobachtung zuganglich ist. Dasselbe konnte
an dem WeststoB des Zementfabrikbruchs (sog. Tongrube
der Zementfabrik) auf weite Erstreckung hin freigelegt

werden, wurde aber auch in dem etwa 200 m im Streichen

der Schichten siidostlich gelegenen Salinenbruch (Soda-

fabrikbruch, neue Grube der Zementfabrik) erschiirft. In
l)eiden Gruben runt an den in Betracht komnienden Stellen

der Betrieb seit einer Reihe von Jahren, so daB grdBere
Aufgrabungen erforderlich waren, bei denen ich in oe-

reitwilligster Weise durch den Praparator des Mineralogisch-

Geologischen Staatsinstituts in Hamburg, Herrn P. Feser,
und verschiedene andere Herren unterstutzt wurde.

An dem iiber 100 m langen und etwa 8 m iiohen

WeststoB des Zementfabrikbruchs ist der Abbau der Gault-
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mergel bis = nahe an die im Mittel unter .30—40° ein-

fallende Tr ansgressionsf lache auf dem mitt-
leren Keuper erfoigt, so daB diese — wo nicht bereits

durch Regen die darauflagernden Schichten im Laufe der

Jahre restlos heruntergespiilt waren —- durch allraahliche-

Abraumen abgedeckt werden konnte. Zwei groBere (von

9 bzw. 17,5 m horizontaler Sprungweite) nnd mehrere
kleine, ± querschlagig verlaufende Verwerfungen durch-

setzen die Schichten und bedingen eine Verschiebung der-

selben derart, daB die den Bmch im W ungefahr begrenzende
Transgressionsflache von N nach S kulissenformig immer
weiter in den Bruch hinein vorspringt. Durch diese Quer-

verwerfungen kommen wiederholt jiingere Schichten in das

Streichen der Transgressionsflache hinein. und es wird er-

klarlich, daB dort, wo die Verwerfungen hindurchsetzen,

Belemniten aus verschiedenaltrigen Schichten in unmittel-

barer Nachbarschaft der Transgressionsflache gefunden
werden. Das Streichen der Transgressionsflache schwankt
in ihren verschiedenen, durch die Querverwerfungen zer-

rissenen und verschobenen Teilen zwischen N 30° W und
N 40° W, wendet sich a*ber in der nordwestlichen Ecke
des Bruches jenseits einer etwas spieBeokig verlaufenden

Verwerfung nach N 70° W, so daB die Schichten hier

schrag in die G-rubenwand hineinstreichen (vgl. Tafel XI.

Fig. 1). In dem groBten Teil des Aufschlusses wird

die Transgressionsflache durch die vielfach beschriebene.

feste Steinmergelbank des mittleren Keupers gebildet

(vgl. Tafel XI, Fig. 2 und die Abbildung bei Gagel, 2.

S. 246, Fig. 1). die an vielen Stellen- in iiberaus schoner

Weise eine starke Korrosion ihrer Oberflache und mannig-
faltige Anbohrung durch verschiedenartige bohrende Or-

ganismen (Muscheln. Spongien. Wiirmer und Algen) des

transgredierenden Kreidemeeres erkennen laBt. Die Bank
ist ferner von einem System von Bissen durchzogen.

welche dieselbe in groBe, unregelmaBig-polyedrische Platten

zerteilen. Die Risse sind als Schwundspalten zu deuten.

die bei der Transgression des Kreidemeeres jedenfalls schon

vorhanden waren, wie daraus hervorgeht. daB das hangende
Konglomeratgestein bis 10 cm rief in dieselben eindringt.

Zum Teil haben die Bisse hierbei eine nachtragliche Er-

weiterung durch Ausstrudehmg erfahren. wie a.n manchen
Stellen die gerundeten Ecken und Kanten der Platten

zeigen. An anderen Stellen — so namentlich im sud-

lichsfen und nordlichsten Teil der Grube — treten weniger
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widerstandsfahige, hellblaugraue, griinliche. gelbliche und
rotliche dolomitische Mergel an die Transgressionsflache

neran, .wodurch eine deutliche, wenn auch schwache Dis

kordanz zwischen Keuper und Kreide erkennbar wird, welche

nach den vorgenommenen Bereehnungen 5° nicht iiber

-

sreigt. Im Salinenbrueh endlich konnte schon Gagel die

Anflagerung der Kreide auf hellblaugraue, dolomitische Gips-

keupermergel feststellen. Hier ist die unter N 45° W
streichende Transgressionsflache nur auf wenige Meter Er-

streckung in der auBersten Siklwestecke des durch die ehe-

malige Zementfabrik geschaffenen Aufschlusses zu beob-

-achten und streicht von dort nach SO unter die StraBe

..Am Kreideberge" und nach NW unter den Bremsberg
•des Salinenbruchs und das anstoBende Gartengelande. ,

In unmittelbarer Uberlagerung der Transgressionsflache

fand sich in beiden Aufschlussen an samtiichen Stellen,

an denen die Schichten noch in ihrem urspriinglichen Ver-

band angetroffen wurden, nun nicht die nach den bisherigen

Beobachtungen darauflagernde Anhaufung von korrodierten

Bostren des Neohibolites minimus List., sondern zunachst

•das erwahnte Transgressionskongiomerat. Dajik

dem Umstand, daB man im Zementfabrikbruch beinr Ab-
"baii die Schichten nicht restlos bis auf die Transgressions-

flache entfernt hatte, sondern auf weite Erstreckung hin

noch bis iiber 1 m machtige Schichten darauf liegen-

geblieben waren, konnten dort ohne allzu groBe Erdbewe-
gungen von uns iiber 250 qm des Konglomerats allmahlich

abgebaut werden. wodurch ein genauer Einblick in die

Zusammensetzung und Gerollfiihrung desselben gewonnen
wurde.

Die Machtigkeit des Konglomerats schwankt
im Durchschnitt zwischen 5 und 15 cm, doch steigt dieselbe

bisweilen auf 30 cm an, ja es wurden an Stellen, wo
einzelne Keuperbanke klippenformig an die Transgressions-

flache herantraten oder wo letztere in den weicheren Ge-
steinen rinnen- bzw. strudelformig ausgekolkt war, Mach-
tiokeiten bis zu 50 cm gemessen. An anderen Stellen — so

namentlich im Salinenbrueh und im Zementfabrikbruch ndrd-

lich der Hauptquerverwerfung — sinkt die Machtigkeit

noch unter den angegebenen Betrag herab, so daB hier der

Horizont nur durch eine dunne Gerollage gebildet win I.

Ahnlich wie die Machtigkeit des Konglomerats ist aucl.

-die Zusammensetzung desselben an den verschiedener

5rellen mancherlei Schwankungen unterworfen, und zwar
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sowolil hinsichttich der Verteilung und der GroBe der Ge-
rdile, wie auch iii der Besohaffenheit der Einbettungs-

masse. In seiner Gesamtheit setzt sich das Konglomerat
aus folgenden Bestandteilen zusammen: der Einbettungs-

masse, Keupergerollen, Phosphoriten von dreierlei Be-
sohaffenheit, Braiineisengerollen, Gerollen von rotenv

fonigem Kalk, Gerollen palaozoischer Gesteine und „ver-

schiedenen" Gerdlleh unbestimmter Herkunft.

Schon die Eiribettungs masse der Gerdlle.ist
an den verschiederien Stellen der Aufschliisse nicht ein-

tieitlich ausgebii'tiet. In dem siidlichen Teil des Zement-
fabrikbruchs bestetit sie zu unterst aus 3—6 cm machtigen,

griinKchen, gelb- bis rostbraun gefleckten Mergeln von
geringem, ' jedocii ' ungleich verteiltem Sandgehalt, auf die

nach oben 5—15 cm tie frote, schwaeh sandige Mergel Mgen.
Die rote Lage keilt nach N ziemlicb plotzlicii aus und der

ganze Horizont wird durch 10—20 cm machtige, griinliche

bis gelbbraune, + sandige Mergel vertreten, in denen
massenhaft Nester und Streifen von Brauneisenmulm lagern,

der offenbar auf die Zersetzung von Schwefelkies zuriiek-

zufiihren ist. In der Nordwestecke der Grube ist endlich die

ganze Masse in 10—20 cm Machtigkeit tiefrot gefarbt, wahrend
sie etwas weiter siidlich eine mehr rot- bis schokoladen-

braune Farbung aufweist. Ob diese Farbenanderungen der

Grundmasse auf einer wechselnden Beimengung von auf-

gmrbeitetem, verschiedenfarbigem, feinstem Keupermaterial

beruhen oder ob hierbei — wie in den hangenden Minimus -

Schichten — sekundaren Umsetzungen der die Farbung' be-

dingenden Eisenverbindungen die Hauptrolle zukommt, dafiir

konnte ich bisher keinen bestimmten Anhalt gewinnen.

Sicherlich aber steht die versehiedene Farbung an den
einzelnen Stellen in keinem Zusammenhang mit den jeweils

im direkten Liegenden auftretenden Keuperschichten, viel-

mehr sind diese umgekehrt an vielen Stellen — und be-

sonders dort, wo die rote Lage unmittelbar auf hellen

Keupermergeln ruht — vom Hangenden her mehr oder

minder tief durch Eisenlosungen infiltriert. Die Grund-

masse ist im allgemeinen wenig fest, so daB die Gerolle

sich leicht aus ihr losen; vollkommen locker erscheint

sie jedoch nur in der Nahe der Tagesoberflache. An
inanchen, mehrere Meter unter dem Ausgehenden gelegenen

Stellen ist sie durch sekundare Kalkanreicherung zu un-

regelmaBig gestalteten, bis 20 cm langen festen Knauern
verkittet, in denen kleine und kleinste Brdckchen von
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Keupergesteinen und Phosphoriten sowie groBere, wohl-

gerundete Quarzkorner regellos verteilt sind.

Den bei weitem grdBten Anteil an der Gerdllfuhrung

des Konglomerats haben K e u p e r g e s t e i n e. Vor-

herrschend sind unter den groBeren Gerollen hellgraugrune,

gelblichgrau verwitternde Steinmergel ; daneben finden sick

in grower Menge solche von dunkelgrauer, rotlicher und
biaugriiner Farbung, welche samtlich volikommene tiber-

einstimmung mit den Gesteinen zeigen, die auch heute noch

im Liegenden des Geroilhorizonts anstehen. In vielen

Fallen sind die Steinmergel von der Oberfiache her mehr
oder weniger tief mit Eisenldsungen durchtrankt und zeigen

infolgedessen auBen haufig eine gelb- bis rostbraune Far-

bung, die bisweilen oberflachlich sogar den tiefroten Ton
der Einbettungsmasse annimmt. Die Gerolle sind vielfach

nur ecken- und kantengerundet, weisen aber ebenso haufig

eine allseitige, volikommene Rundung auf. Ihre Oberfiache

ist stets mehr oder weniger stark korrodiert und bei der

Mehrzahl der groBeren G-erolle ^ allseitig durch bohrende
Organismen in ahnlicher Weise angebohrt, wie dies die

Transgressionsflache auf der Steinmergelbank zeigt. Die

GroBe der Gerolle schwankt von ErbsengroBe bis zu 50 cm
Durchmesser. An vielen - Stellen liegen sie dicht an- und
ubereinander gehauft, sind nur durch wenig Einbettungs-

masse voneinander getrennt und bilden, namentlich dort,

wo sie besondere GrdBe erreichen, eine formliche Block

-

packung (siehe Tafel XII, Fig. 2). An anderen Stellen

wiegt die Grundmasse vor, und die Gerolle. treten nur ver-

einzelt und dann gewdhnlich in geringerer GroBe in der-

selben auf. Neben den festen Steinmergeln kommen in

groBer Zahl meist kleine Brocken von weicheren, ahnlich

gefarbten, dolomitischen Mergeln vor, die aber bei ihrer

geringen Festigkeit und Neigung zu kluftigem Zerfall nur
selten vollstandig aus dem Konglomerat herauszulosen sind.

Ziemlich zahlreiche, meist plattige Gerolle von graugriinen,

sandig-dolomitischen Mergeln bis dolomitischen Sandsteinen

diirften wohl ebenfalls dem mittleren Keuper entstammen,
da sie denjenigen Gesteinen gleichen, welche auf der Schaf-

weide bisweilen als Einlagerungen in den Gipskeupermergeln
zu beobachten sind.

Von groBerem Interesse ist der zweite Hauptbestandteil

des Konglomerats, die P h o s p h o r i t g e r o 1 1 e , deren Vbr-

kommen iiber der Transgressionsflache bereits Stolley
mehrfach erwahnt hat, ohne daB ihnen aber bisher die
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notige Wiirdigung beigemessen wurde. Dieselben finden

sich . in geringerer Menge als die Steinmergelgerolle, kommen
aber namentlich in den rillenartigen Yertiefungen der Stein-

mergelbank und neben klippenformigen Aufragungen ein-

zelner Keuperbanke in groBer Anhaufung vor. Im iibrigen

iiegen sie besonders in der basalen Lage des Konglomerats
nnmittelbar auf der Transgressionsflache unter der Haupt-

masse der Keupergerolle, werden aber, wenn auch etwas

we-niger zahlreich und in ungleicher Verteilung, auch in

dem mittleren und oberen Teile des Konglomerats ange-

troffen. Naeh ihrer petrographischen Beschaffenheit lassen

sich zwei in ihrem Aussehen sehr verschiedene Gruppen
von Phosphoriten unterscheiden, die diehten und die kornigen

Phosphorite, denen sich eine dritte Gruppe anschlieBt, die

petrographiseh etwa eine Mittelsrellung zwischen den beiden

anderen einnimmt und nach ihrem AuBeren
f

niclxt immer
sicher von jenen zu trennen ist.

An Menge wie an GrdBe treten die d i c h t e n Phos-
phorite gegeniiber den kornigen etwas zuriick. Ihre

GroBe schwankt vom kleinsten Brockchen bis zu huhnerei-

groBen Gerollen; vorherrschend sind solche von HaselnuB-

bis etwas iiber WalnuBgToBe. Die auBere Form der Ge-

rolle ist sehr verschieden. RegelmaBige, kugelige oder ellip-

soidische Gestalten, wie sie in ahnlichen Phosphoritvor-

kommen die Hauptmenge bilclen, sind verhaltnismaBig spar-

lich vertreten; manche Stiicke geben sich als abgerollte Aus-

schnitte von Kugeln oder Ellipsoiden zu erkennen. Die

meisteh Phosphorite aber besitzen ganz unregelmaBige, zu-

meist gerundet-polyedrische, seltener plattige Gestalten, die

vollkommen den Eindruck erwecken, als wenn es sich am
unregelmaBig zersprungene und dann wieder stark abge-

rollte Bruchstiicke gToBerer Phosphorite handelt, wie die^

auch daraus hervorgeht, daB in den Fallen, wo groBere Fos-

silien in den Phosphoriten enthalten waren, es sich lediglich

um kleine Reste handelte, die von der AuBenflache der Phos-

phorite abgesehnitten wurden. Die vorherrschende Farbe

der Phosphorite, insonderheit die der Oberflache, ist dunkel-

grau bis schwarz, geht aber auBen infolge Verwitterung

durch alle Abtonungen von Grau allmahlich ins GrauweiBe
oder GelblichweiBe iiber; daneben finden sich j'edoch viel

seltener Phosphorite von dunkelbraungrauer bis gelb-

brauner Farbung. Bei vielen Stiicken — aber nur bei

solchen, die in der Nahe der Oberflache dicht unter der

Rasendecke gefunden wurden — ist die weiBliche Farbung
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auf ein ganz unregeimaBiges System feiner, schwach ver-

fiefter Binnen und Streifen auf ihrer AuBenflache beschrankt

und ruhrt anscheinend daher, daB hier Pflanzenwurzeln

dem Gestein die Phosphorsaure entzogen haben. Wenige
Phosphorite sincl mit einem weitmaschigen Netz tieferer

Billen iiberzogen, die wohl nur als Schwundrisse gedeutet

werden konnen. Bei zahlreichen Stiicken zeigt die Ober-

flache — ahnlich wie diejenige der Steinmergelgerolle —
Anbohmngen durch bohrende Organismen (Museiheln und
Schwamme), die bald nur vereinzelt auftreten, bald dicht

aneinandergereiht die ganze Oberflache bedccken. Manclie

der Bohrlocher dringen tief in (das Gestein ein und er-

weitern sich, unten keulig anschwellend. Die Oberflache

der Phosphorite ist in der Kegel auffallend glatt unjd

glanzend und erscheint vielfach wie poliert. Nur durch

Yerwitterung wird dieselbe matt und etwas rauh. Das
Innere der Phosphorite ist bei den unverwitterten Stiicken

roeist etwas heller als die Oberflache, im Bruch undeutlich

splitterig, und die Bruchflache erscheint fast glatt, bis-

weilen etwas rauh. Manche Phosphorite geben sich deutlich

als abgerollte Bruchstucke oder auch stark abgerollte voll-

standige Exemplare von Fossilien (Ammoniten, Lamelli-

branchiaten, Gastropoden und Brachiopoden) zu erkermen,

deren Bestimmung indessen infolge der starken Abrollung

ungemein erschwert wird; in seltenen Fallen wurden auch

pliosphatisierte Holzreste beobachtet. Nur ' wenige der

Fossilien lieBen eine genaue Bestimmung zu: so Aegoceras
.capricornu Schloth. aus dem Lias y (vier Stiicke), Amal-
iheus margaritatus Montf. aus dem Lias b (fiinf Stiicke),

Dumortieria sp. (Levesquei-Grruvpe) aus dem Lias £ (ein

Stuck), Harpoceras sp. (Aalensis-GcYwp^e) aus dem Lias Z

(ein Stuck) und Stephanoceras sp. (ein Stuck einer nieder-

mi'mdigen Form mit zweigabeligen Rippen) aus dem mitt-

leren Dogger. Nach dem Vorkommen dieser Ammoniten
ist der SchluB gereehtfertigt, daB die dicht en Phos-
phorite aus aufgearbeiteten Lias"- und' Dogger-
ablagerungen s t a m m e n und aus Bruchstucken von
— an anderen Orten in diesen Schichten beobachteten —
Phosphoritkonkretionen hervorgegangen sind bzw. erst bei

der Umlagerung durch Anreicherung der Phosphorsaure zu

Phosphoriten geworden sind. Dieser Nachweis erscheint

um so wichtiger, als die genannten Formationsabteilungen

bei Luneburg bisher nicht anstehend beobachtet wurden.
wahrend sie aber ehemals hier sicherlich zur Ablagerung
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gekommen sein miissen und wahrscheinlich auch lieute noch

in einiger Entfernung von dem Kern der Zechsteinheraus-

hebung in groBerer Tiefe anstehen, wie dies von Stille

(11, S. 265) bereits 1911 vertreten wurde. Die Annahme
von Stolley, daB „nach einer langeren, die oberste Trias,

den gesamten Jura und vielleicht fast die ganze untere

Kreide umfassenden Festlandszeit" zuerst wieder „ein trans-

gredierendes Meer des oberen Gault dort Ablageningen ab-

gesetzt" hat, erfahrt also durch den Nachweis von Lias-

und Doggergero lien eine weitgehende Einschrankung.

Haufiger als die dichten Phosphorite finden sich in

dem Kongiomerat Phosphoritgerolle cler zweiten
Gruppe, die „k o r n i g en" oder sandigen. Auch
erreichen dieselben im Durchschnitt groBere Dimensionen,

insofern bis faustgroBe Gerolle durchaus keine Seltenheiten

sind. Die auBere Form der Stiicke ist etwas regelmaBiger

als die der dichten; es herrschen kugelig-knollige, vieifach

mit Auswiichsen versehene oder langlich-gerundete bis un-

regelmaBig-ellipsoidische Gestalten vor. Viele Gerolle er-

weeken noch fast den Eindruck primarer Konkretioneu und
lassen nur geringe Spuren der Abrollung erkennen. Auch
haften in diesen Fallen bisweilen noch geringe Beste des

Ursprungsgesteins der Konkretioneu — eines mittelkornigen,

sehr sparlich Glaukonit fuhrenden, anscheinend durch ein

kalkiges Bindemittel etwas verkitteten Sandes — in Rillen

und Vertiefungen der Oberflache. Letztere ist bei der

Mehrzahl der Stiicke rauh, nur an den vorspringenden

Teilen mehr oder minder stark geglattet unci dann schwach
glanzend; selten beobachtet man auch vollkommene Glattung

der Oberflache. Anbohrung der Gerolle durch Bohr-

muscheln findet sich in der Kegel seltener als bei den
dichten Phosphoriten, dagegen kehrt die unregelmaBige,

feine
;

weiBliche Riefung und Streifung der Oberflache in

gleicher Haufigkeit bei den unter der Rasendecke ge-

fundenen Stiicken wieder. Die innere und auBere Farbe
der Phosphorite schwankt zwischen dunkel- unci weiBgrau,

zwischen grau- oder rotlichbraun und geiblichweiB in alien

Abtonungen. Im Querbruch erscheint das Gestein fast wie
porphyrisch, indem zahlreiche, glanzende, haufig bis 1, ja

zuweilen bis 2 mm groBe Quarzkorner in eine ^cUchre
GiTindmasse eingesprengt sind. Neben den Quarzkornern
beobachtet man viel sparlicher bis 1 mm groBe, auffallend

frische Feldspate und ziemlich selten dunkelgriine Giau-

konitkorner. Haufig sind die groberen Bestandteile sehr

I
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ungleichmaBig in dem G-estein verteilt, indem sie bald unter

Zuriicktreten der Grundmasse ziemlich dicht aneinander-

gedrangt liegem bald nur vereinzelt und unregelmaBig in

der Grundmasse auftreten, so daB manche Stellen des Ge-

steins fast homogen ersclieinen. Fossilien sind in den kor-

nigen Phosphoriten sehr viel seltener als in den dichten

und zudem sehr schlecht erhalten. Immerhin liegen eine

Peine von Stiicken vor, von denen die besseren sich als

Douvilleiceras sp. (Martini-Grupipe), Oppelia (Adolphia)

cf. nisoides Sae. und Terebratula sp. bestimmen lie-Ben.

Hohlraume in dem Gestein weisen ferner auf clas ehemalige

Vorhandensein von Belemnitenrostren hin, die sehr wohl

zu Neohibolites Ewaldi v. Steomb. gehoren konnten. Durch
das Vorkommen der genannten Ammoniten ist es als sicher

erwiesen. daB die kornigen P h o s p h o rite d e m
U n t e r g a u 1

1

2
) e n t s t a m m e n , der also gleichfalls bei

Liineburg zur Ablagerung gelangt sein muB, womit die An-
nahme von Stolley hinfallig wird, „daB altere Schichten

als oberer Gault bei Liineburg niemals vorhanden wareoi".

In ahnlicher fazieller Ausbildung (Glaukonitsand mit

Phosphoritknollen) und mit den gleichen Fossilien ist der

Untergault auch in den von mir a us der weiteren Um-
gegend von Ahrensbu r g und ]S

T usse in Schleswig-

Holstein beschriebenen unci dort auBerordentlich haufigen

Diluvialgeschieben entwickelt, deren Heimatsgebiet ebenso

wie dasjenige der mit ihnen in groBer Vergesellschaftung

auftretenden Lias- (und bei Ahrensburg und Otjendorf auch
Mittelneokom-) Geschiebe in nicht allzugroBer nordostlicher

Entfernung von ihren heutigen Fundpunkten zu suchen sein

dtirfte (vgl. Eenst: Jura- und marine Unterkreidegeschiebe

aus dem Diluvium Schleswig-Holsteins, diese Zeitschr., Bd. 72,

Monatsber., S. 285). Aber auch von Dobbertin in

^\lecklenburg sind den holsteinischen Geschieben ahnliche

Glaukonitsande mit Phosphoriten bekannt, wo sie nach einer

handschriftlichen Xotiz von Gottsche unmittelbar auf Lias

lagern, und auch hier gehoren dieselben dem Untergault
an, wie die mir daraus vorliegenden Stiicke von Oppelia

2
) In der Benenniing der verschiedenen Stufen der nord-

deutschen L'nter-Kreide schlieBe ich mich dem Vorgange von
Stolley in der Verwerfung der franzosischen Bezeichnungsweise
an und verwende altlierg-ebrachter deutscher tlberlieferune-

folgend: XJnterneokom = Valanginien, Mittelneokom = Haute-
rivien, Oberneokom = Barremien, Untergault == Aptien, Mittel-
g-ault = Unteres Albien und Obergaidt = Oberes Albien.
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(Adolphia ) cf. nisoides Sak. uud Neohibolites Ewaldi
v. Stkomb. beweisen.

Von besonderer Wichtigkeit fiir das Liineburger Untei -

gault-Vorkornmen ist der Umstand. daB in Yertiefungen

oder Bohrlochern der dichten Phosphorite bisweilen derselbe

mittelkornige, sparlick G-laukonit fiihrende Sand beobachter

wurde, wie er mitunter den kornigen Untergault-Phosphoriten

anhaftet, und daB ferner die kornigen Phosphorite in ein-

zelnen Fallen kleine, bis 1 com groBe Gerolle von dichten

Phosphoriten teihveise urnschlieBen. Hieraus erhellt, daB
die dichten Jura-Phosphorite — wenigstens zu

eineni Teil — bereits z u r U n t e r g a u 1 1 - Ze i t a u f -

g e a r b e i t e t wurden, urn dann sparer im Obergault zu-

sammen mit den Sedirnenten des Untergault nochmals lim-

gelagert zu werden, so daB sie sich heute nicht auf sekun-

darer, sondern auf tertiarer Lagerstatte befinden. Es folgt

ferner, daB nach der Heraushebung der Schichten bei J^une-

burg, die wir — nachdem der N&chweis von Lias und
Dogger gefuhrt wurde — wohl unbedenklich mit Stille

(11, S. 264 f.) in jungjurassische Zeit versetzen diirfen,

zuerst vdeder das Untergault-Meer seine Sedimente ab-

lagerte. In der langen, seit dem oberen Jura vergangenen
Festlandszeit mogen etwa vorhanden gewesene Malmablage-

rungen von dern Kern der Liineburger Heraushebung restlos

abgetragen worden sein, so daB zur Zeit des Unter- -mid

Obergault lediglich tiefere Juraschichten an die Erosions

-

basis herantraten. Das Fehlen von XTalmgerollen in dem
Transgressionskonglomerat am Zeltberg braucht also nicht

gegen das teinstige Yorhandensein des oberen Jura zu

sprechen. Durch den Naclrweis der Unterg-ault-Trans-

gression wird aber der ..Beginn der groBen Kreidetrans-

gression" „hier im Norden" in eine altere Zeit zuriickverlegt.

DaB derselben fiir das Gebiet des westlichen Baltikums

eine sehr viel weitergehende Bedeutung zukommt, werde ieb

an anderer Stelle naher erortern. Ohne Zweifel folgte aber

der Untergault-Transgression bei Liineburg vor Abla^erung
der oberen Minimus-Schichten — in heute noch nicht naher

zu begrenzender Zeit — eine kurze Phase der Regression,

welche zu einer mehr oder weniger weitgehenden Zerstorung

der gebildeten Gaultsedimente fuhrte, und ohne Zweifel

nahm nach dieser Regression der Hauptvorgang der Trans-

gression zur Zeit der oberen Minimus-Schichten seinen

weiteren Fortgang.

Von den vorstehend beschriebenen kornigen'' Phos-

phoriten weicht die dritte Gruppe von Phos-
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p h o r i t e n insofern ab, ais bei ihnen die QuarzKdrnchen

in der Regel viel geringere Dimensionen erreichen. Zu-

dem sind diese gewdhnlich viel eckiger und besitzen nicht

den lebhaften Glanz wie bei jenen. Neben den Quarz-

kornchen treten in geringerer Zahl feine GUmmerschuppchen
auf, welche den groberkornigen Phosphoriten zumeist fehlen

oder doch nur selten bei ihnen vorkommen. Umgekehrt
werden bei den vorliegenden Stiicken die Glaukonitkorner

vermifit. Bei einem Teii der Phosphorite nehmen die Quarz-

kornchen unter Zuriicktreten der Grundmasse so zu, daB

man das Gestein fast ais Phosphatsandstein bezeichnen kann,

Bei anderen hingegen sind die Quarzkornchen nur sparlich

in der G-rundmasse verteilt und die Phosphorite dann ober-

flachlich nur schwer von den dichten Phosphoriten zu

unterscheiden. Besonders charakteristisch fur die Phos-

phorite dieser Gruppe ist das — zumeist jedoch nur spar-

iiche — Vorkommen kleiner, selten bis 1 mm GroBe er-

reichender, hellgelblicher bis rostbrauner Ooide. Dieselben

bestehen aus einer murben, zerreiblichen, stets ikarbonat-
haltigen, brauneisenschiissigen Masse, deren starke Zer-

setzung auf die ursprungliche Beschaffenheit der Ooide kerne

sicheren Ruckschliisse gestattet. Bei vielen Stiicken sind

die Ooide vollkommen ausgelaugt und nur noch deren Hohl-

raume vorhanden, die sich bei genauerer Betrachtung durch

ihre rostbraune Auskleidung zu erkennen geben und hier-

durch bei haufigerem Auftreten dem Gestein ein fein rost-

braun gesprenkeltes Aussehen verleihen. Die GroBe der

Gerolle bleibt im Durchschnitt immer hinter derjenigen

der kornigen Untergault-Phosphorite zuriick und erreicht

nur selten bis HuhnereigroBe. AuBerlich geben sie sich

jenen gegeniiber zumeist durch ihre sehr viel starke re

Giattung der Oberflache zu erkennen, doch ist dieselbe

fast niemals so glanzend wie bei den dichten Phosphoriten.

Durch Verwitterung wircl die Oberflache matt und rauh und
die Gerolle zeigen dann grofie Ahnlichkeit mit den grober-

kornigen Phosphoriten. Die innere und aufiere Farbung
der Phosphorite schwankt zwischen schwarzgrau und gelb-

lichgrau; seltener beobachtet man auch graubraune Farben-
tone. Haufig sind die Gerolle in gleicher Weise angebohrt
wie die der dichten Phosphorite. An Fossiiien fanden sich

Perisphinctes sp., Pseudomonotis echinata Sow., Astarte
pulla Roem. und Gresslya sp., so daB die feinkor-
nigen Phosphorite jedenfalls dem oberen Dogger
e n t s t a m m e n. Gleich den dichten Jura-Phosphoriten
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liegen dieselben — wenigstens zu einem Teil — heute im
Obergault auf tertiarer Lagerstatte, da auch ihnen bisweiien

der mittelkornige, sparlich Glaukonit fiihrende Sand des

Untergaults anhaftet.

Einen weiteren, jedoch ziemlich selten vertretenen Be-

standteil des Konglomerates bilden kleine, nur selten iiber

HaselnuBgroBe erreichende Brauneisengerolle. Die-

selben sind gegeniiber den bisher behandelten Gerollen mehr
als Nebengemengteile zu betrachten, welche nur lokal eine

etwas groBere Bedeutung gewinnen. Ihre auBere Form ist

gewohniich unregelmaBig-polyedrisch Oder plattig bis krumm-
schalig mit deutlich abgenutzten, jedoch selten stark ge-

rundeten Ecken lund Kanten. Die Farbe der Stiicke ist sowohl

im Inneren als audi an der Oberflache in der Kegel dunkel-

braun, bei anderen, je nach dem Grade der Verwitterung,

hell- bis gelbbraun. Die Oberflache ist glatt und glanzend

und nur bei den verwitterten Stiicken matt und erdig. Im
Querbruch wie an den schmalen seitlichen Begrenzungs-

flachen beobachtet man haufig eine Banderung, indemi

dunkel- und gelbbraune, der schaligen Ausbreitung der Stiicke

parallel verlaufende Lagen miteinander abwechseln. Die Ge-

rdlle geben sich dadurch deutlich als Bruchstucke schaliger

Geoden zu erkennen. Eossilien wurden in den Brauneisen-

gerollen nicht gefunden, so daB deren Herkunft nicht sicher

zu bestimmen ist. Immerhin liegt es nahe, sie. aus dem
Lias und Dogger herzuleiten und als Zerstorungsprodukte der

in den Tonen dieser Pormationsabteilungen weit verbred-

teten Toneisensteingeoden zu betrachten. Dieselben eventuell

teilweise auch auf jiingere Schichten zuruckzuflihren, er-

scheint bei unserer gegenwartigen Kenntnis nicht ange-

bracht, da fur tonig entwickelten Untergault bei Liineburg

kein Anhalt gewonnen wurde.

Haufiger als die Brauneisengerolle finden sich nament-

lich im sudlichen Teil des Zementfabrikbruchs wie

im Salinenbruch bis nahezu HiihnereigroBe erreichende

G e r 6 1 1 e von orange- bis ziegelrotem, w e i B -

1 i c h g e f 1 e c k t e m , tonigem K a 1 k , oder auch aus

diesem Gestein bestehende, mehr oder weniger abgerollte und
schlech erthaltene, isolierte Steinkerne von Fossilien (dar-

unter bis 45 mm groBe biplikate Terebrateln und ein nahezu

30 mm bones, unvollstandiges Exemplar eines Spondylus).

Die Gerolle finden sich an einzelnen Stellen in groBerer

Anhaufung, werden aber andernorts vollig vermiBt. Bei

der geringen Widerstandsfahigkeit des Gesteins gelingt es
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nur schwer, sie volistandig aus clem Konglomerat heraus-

zuiosen. Die aus der roten Konglomeratschicht stammenden

Stiieke sind oberflaehlich haufig tiefrot gefarbt, und diese

Farbe dringt auch vielfach nie.hr oder weniger weit in die

Gerolle ©in. Da sicher bestimmbare Fossilien in diesen Ge-

rollen nicht gefunden wurden, so bleibt ihr genaues Alter

ungewiB. Petrographisch erinnert das Gestein am meisten

an die orangerote Untergault-Kreide von Helgoland, in der

ieh bisher die beiden, auch petrographisch etwas verschie-

denen Zonen des Neohibolites Ewaldi v. Stromb. und des

Neohibolites inflexus Stoll. nachweisen konnte, von denen

namentlich die erstere durch eine erstaunliche Fulle trefflich

erhaltener Belemniten ausgezeichnet ist.

Von besonderer Wichtigkeit ist endlich das Vorkonimen
von Ger 6 Ileal p a 1 a o z o i s c h e r und k.r i stall ine r

G e s t e i n e , wie Quarzite, quarzitische Sandsteine, Feldspat

luhrencle Sandsteine, Quarze, Hornsteine, Tonschiefer, Gra>-

jiite und Gneise, die im einzelnen noch der geiiaueren mikro-

skopisehen Untersuchung barren. Dieselben linden sich im
Vergleich zu den iibrigen Gerollen verhaltnismaBig.sparlich,

immerhin liegt aber eine groBere Zahl von ihnen vor. Am
haufigsten sind die QuarzgeroTle, welche GroBen bis zu

50 mm erreichen, eine GroBe, die auch von den iibrigen Ge-

rollen nicht iibertroffen wird. Nur eines der Granitgerolle,

das in der grobsten Blockpackung von 40—50 cm groBen

Keupergerolien gefunden wurde, weist einen langsten Durch -

messer von 95 mm auf. Bei der nicht unbedeutenden GroBe
dieser Gerolle erscheint ein Transport derselben aus groBerer

Entfernung — etwa ein FluBtransport von Fennoskandia
her — als ausgeschlossen. Vielmehr diirften auch sie ihren

Ursprung in groBerer oder geringerer Nahe von Luiiebiirg

haben und von einer, noch zur Gaultzeit vorhandenen, Her-

aushebung alteren Gebirges im Gebiet des norddeuts'chen

Flachlandes hcrstammen.

AuBer den bisher behandelten Gerollen wurde noch

<eme An zahl von v e r s c h i e d e n e n G e r 6 1 1 e n gesam-
melt, die sich indessen immer nur vereinzelt finden und
deren genaue Herkunft bei ihrer indifferenten petrogra-

phischen Natur und dem Mangel an Fossilien nicht sicher

zu bestimmen ist. Wenig gerundete Stucko von roten, hell

gefleckten, glimnierreichen, bisweilen di'mnsrhichtigen, miir-

ben Sandsteinen mogen der Trias entstamnKMi. Ebenso diirf-

ten meist kleine Gerolle von roten, grunlieli geiieckten Letten

sich auf' die gleiche Ursprungslagerstatte zuriickruliren

20
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lassen; das gleiche gilt fur einzelne Gterolle von hellem
dolomitischen Kalken, welche undeutliche Fossilreste ent-

halten. Einstweilen unsicher bleibt die Stellung einiger

wenig gerundeter Stiicke eines gelblichen, feldspatreichen,

sehr sparlich Glaukonit fuhrenden, murben Sandsteins. In-

wieweit derselbe mit den von G-ag-el (2, S. 244) aus den
Bohrungen Konigshall Iundll beschriebenen, angeblich ceno-

manen Sandsteinen ubereinstimmt, bleibt spateren Unter-

suchungen vorbehalten. Fur letztere ist in der jedenfalls

in etwas tieferem Meer gebildeten Schichtenfolge des Liine-

burger Cenomans kein Platz, und man wird sie daher auf

ihre eventuelle Zugehorigkeit zum G-ault einer erneuten

Untersuchung unterziehen miissen.

Was nun die A 1 1 e r s b e s t i m m u n g des Kong lo -

merats betrifft, so war eine solche mangels i3rimar darin

enthaltener Fossilien a priori nicht moglich. (Bei einer An-
zahl in dem Konglomerat gefundener Haifischzahne muJB es

dahingestellt bleiben, ob sich dieselben auf primarer oder

sekundarer Lagerstatte befinden.) Lediglich der Umstand.

daB die Gerollfiihrung an versehiedenen Stellen der Auf-

schliisse rasch abnehmend noch in die basalen Lag^en der

darauf folgenden oberen Minimus-Schichten hinaufreicht und».

die zahlreichen Belemniten dieser Schichten zum Teil fast,

unmittelbar auf den Gerollen liegen, erweist es als zweifellos.

daB das Konglomerat als das Transgressionskonglomerat

der oberen Minimus-Schichten zu betrachten ist.

Die Machtigkeit der dem Konglomerat auflagernden

b u n t e n M.e rgelder oberen Minimus-Schichten
ist recht verschieden. Im Zementfabrikbruch schwankt die-

selbe — soweit bis jetzt geschiirft wurde — zwischen 0,30'

und 0,75 m, wahrend sie im Salinenbruch von 2,50 auf 3,00 m
ansteigt. Noch wechselnder ist die Farbung der Mergel an

den versehiedenen Stellen der Aufsehlusse, und zwar be-

sonders in ihren basalen Lagen, insofern hier fast samtliche

Farben vertreten sein konnen, derart, daB G-ottsche die-

selben in einer handschriftlichen Notiz als „regenbogen-

farbige Mergel" bezeichnet hat. Vorherrschend sind im siid-

lichen Teil des Zementfabrikbruchs in den unteren, 0,10-

bis 0,30 m machtigen Lagen dunkelblaugrune bis hellgrau-

grune, in den. oberen Lagen schokoladenbraune bis tiefdunkel-

rote, gegen das Hangende zu allmahlich hell ziegelrot wer-

dende Farbentone. Die tiefsten blaugrunen, schwach san-

digen Mergel sind im frischen Zustand (nur in der Tiefe

<les Schurfes beobachtet) durch. reichlichen Pyritgehalt aus-
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gezeichnet, cler darin vielfach in bis 1 mm groBen Kristallen

auftritt. Durch Zersetzung des Pyrits gehen dieselben, je

nach dem G-rad der Verwitterung, in gelbgriine, gelb- und
rostbraune Mergel iiber, lassen mitunter auch eine Ban-
derung durch verschieden gefarbte Lagen erkennen oder die

Braunfarbung erscheint innerhalb des griinon Gesteins in

unregelmaBigen Streifen und Flecken. Dabei ist dies© Zer-

setznng nicht nur an die Nahe der Tagesoberflache, sondern

in gleicher Weise auch an die Nachbarschaft der Verwer-
fungen gebunden. An anderen Stellen scheint den Schichten

der Pyritgehait zu fehlen, so daB die Mergel selbst in der

Nahe des Ausgehenden eine graugriine Farbung zeigen.

Die Grenze zwischen den griinen und roten Mergeln ist

durchaus nicht scharf, vielmehr greift die grune Farbung
an Kliiften und Spalten mehr oder weniger weit in die rot

gefarbten Schichten .hinein, und auch in horizontaier Kich-

tung ist zuweilen ein ziemlich unvermittelter tibergang von

einer grunen in eine rote Lage. zu beobachten. Grau-

griine oder auch weiBliche Flecken und Streifen er-

scheinen aber auch an vielen Stellen inmitten der

roten Schichten, und zwar besonders in der ISTach-

bai^schaft von Kluften und Spalten sowie in der

Umrahmung der zahllos in den Schichten enthaltenen Be-

lemniten und der sonstigen Fossilien. Auf diese Weise
erhalt das G-estein ein unregelmaBig hell geflecktes und ge-

sprenkeltes Aussehen. An anderen, in einiger Entfernung

von der Tagesoberflache gelegenen Stellen hat gleichzeitig

mit der Entfarbung eine Anreicherung an Ealk etattge-

funden, indem weiche, zerreibliche, weiB oder schwach rot-

lich gefarbte, kalkreiche Partien in den roten Mergeln er-

scheinen, die von etwa 5—8 m Tiefe unter der Tagesober-

flache vielfach zu imregelmaBig gestalteten, bis 15 cm
langen, loBkindlahnlichen Konkretionen verhartet sind. Letz-

tere sind im Innern teils hohl und von mehr oder weniger

radial angeordneten, gegen auBen sich allmahlich schlieBen-

den Schwundspalten durchzogen, teils mit einer hellen, zer-

reiblichen Kalkmasse erfiillt. Im Salinenbruch endlich ist

fast die gesamte, bis 3 m machtige Schichtenfolge rot ge-

farbt, doch treten auch hier besonders an Kluften und Spalten

wie in der Umgebung der Belemniten graugrune Farben-

tone auf. Die roten Mergel liegen hier unmittelbar iiber

•dem Kongiomerat und sind in ihrer tiefsten Lage nocih

(lurch eine sparliche Gerollfiihrung ausgezeichnet. Etwas
iiber der Mitte der Schichtenfolge erscheint hier eine 0,10

20*
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bis 0,15 m machtige grime Lage, und audi bei dieser

greift die Grunfarbung unregelmaBig in die hangenden und
liegenden Schicliten hinein. Alle diese Verhaltnisse deuten
darauf bin, daB bei der wechselnden Farbung der Minimus-
Mergel weniger primare Farbenuiiterschiede vorliegen, als

vielmehr sekundare (odor auch tertiare) Umsetzungen der

die Farbung bedingenden Eisenverbindungen die Hauptrolle

spielen.

Im Salinenbrucli sind die Mininms-Mergel ebenso wie
die unteren 2 m der hangenden Flanimenmergel von Lagen
und Schnuren von Fasergips und seltener von spatigem

Gips durchzogen. Dieselben erreichen bis 5 cm Machtigkeit

und liegen bald in der Schichtflache, bald setzen sie in

alien Richtungen quer durch die Schicliten hindureh. Gegen
das Ausgehende hin wie in der Nachbarschaft von Spalten

ist der Gips haufig zum Teil wieder aufgelost, so daB die

Oberflache zalilreicher Platten mit rillen- und furchen-

artigen Losungsformen bedeckt ist oder doch wie angeatzt

erscheint.

i Die F o s s i 1 f ii h r u n g der o b e r en Mini m u s -

Schicliten ist — abgesehen von den Belemniten und
zahlreichen in dem Sehlammruckstand beobachteten, noch

nicht naher bestimmten Foraminiferen — rechr sparlich

und beschrankt sich nach den bisherigen Aufsammlungen
auf folgende Formen: Terebratula biplicata Sow., Tere-

bratulina Martiniana d'Obb., Inoceramus sp. cf. anglicus

Woods (nur in Bruchstucken), Serpula sp. (vgl. v. Steom-

p.eck. Oberer Gault bei Gliesmarode, diese Zeitschr., Bd. 42.

S. 571. Nr. 11) und Stachelh von Cidaris sp. Dm so erstaun-

Licher ist der Beichtum an Belemniten. welche in einzelnen

Lagen die Mergel geradezu erfiillen und eine formliche Be-

lemnitenbreccie darstellen. Dieselben gehoren samtlich dem
Variationskreis des Ncohibolitcs minimus List. an. wah-

rend der Ncohibolit.es ultimus d'Okb. hier sicher voll-

konimen verniiBt wird. Untor der Fiille der wechselnden

Gestalten herrschen die Varietaten subqiiadrata Stoll. und

attenuate! Sow. vor. Yon diesen ist namentlich die erstere

von Wichtigkeit, weil sie — wie Stolley (16) jiingst ge-

zeigt hat — auf die obere Abteiluug der Mihimus-Schichten

beschrankt ist, wie dies — auBer an den von Stolley an-

gegebenen Fundpunkten — nach meinen Aufsammlungen
auch bei Sohlde (Bez. Hildesheim) der Fall ist. Man wird

daher Stolley beipflichten, daB bei Ltineburg „nur die

obere Abteilimg des Minimus-Tons zur Ablagerung gelangt"

j
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ist. Neben den typ ischen Formen der var. subquadrata Stoll.

mit mehr oder weniger subquadratischem, bisweilen sogar

seitlich etwas komprimiertem Querschnitt, der annahornd
zylindrischen Gestalt unci der maJBig gerundeten Spitze,

liegen sehr zahlreiche Stucke vor, welche in ahnlicher Rich-

tung variieren, wie die von Stolley als var. media, -var.

pinguis, var. obtusa und var. oblonga beschriebenen For-

men. Iramer aber ist ihnen der fur die var. subquadrata
so bezeichnende, mehr oder weniger subquadratische Quer-

schnitt eigein durch den sie sich von deh mehr rundlichen

Gestalten der unteren Minimus-Schichten unterscheiden. Ich

habe sie daher einstweilen als Neohibolites minimus List.

var. subquadrata Stoll. forma media, f. pinguis, f. ob-

tusa und /. oblonga aufgefuhrt 3
). Anclere, auf die hoheren

Lagen der Liineburger Minimus-Schichten beschrankte und
hier sehr haufige Formen {var. transiens no v. var.) sind

durch eine sehr schwache dorsoventrale Depression des

Querschnitts ausgezeichnet und bilclen offensichtlich den liber -

gang zu der nachstjiingeren Art des tieferen Flammen-
mergels, Neohibolites Stolleyi n. sp.

Nach den Untersuchungen Gagels liegen samtliche

Exemplare des Belemnites minimus auf sekundarer Lager

-

statte in der transgredierenden Tourtia. Ein wesentlicher

Beweisgrund fiir diese Annahme bildete die petro-
graphische V e r s c h i e d e n h e i t der den Gin -

zelnen Belemniten an haft end en G e s t e i n s -

reste. „Die angerollten Belemniten (Belemnites mini-

mus usw.) stammen z, T. aus roten Schichten, z. T. aus.

graugriin-en, z, T. aus kalkigen, weirnichen Schichten, wie

sich aus den anhaftenden Resten des Ursprungsgesteins

erkennen lafit; z. T. steckt das feste Ursprungsgesrein noch

in den Alveolen." ,,Auf Grund dieser Tatsachen mufi ich

von neuem den Nachweis fiir sicher und unzweifel-

haft erklaren, daft der Belemnites minimus hier ganz ge-

wiB auf sekundarer Lagerstatte liegt und aus ganz
zerstorten Gaultablagerungen stammt, und zwar aus min-

destens drei petrographisch recht verschieden ausgebil-

deten Gaultschichten." Diese Annahme wird dadurch wider

-

legt, daB die Belemniten auch heute noch in sehr ver-

schieden gefarbten Gesteinen der Minimus-Sehichteii liegen,

3
) Die Beschreibung und Abbildung dieser Formen wie die

der iibrigen Belemniten aus dem oberen Gault von Liineburg wild
an anderer Stelle erfolgen.
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ja daB die von Gagel genannten drei Gesteine bisweilen

in einem einzigen Handstuck zu beobachten sind. indem
bald ein Beleninit vollkommen im roten Mergel liegt. bald

in dem rot-en Gestein von einem graugiiinen Kranz um-
geben ist. der entweder durch eine reduzierende Wirkung
der organischen Substanz des Belemniten bedingt oder aber

dadurch entstanden ist, daB in der Umgebung des Belem-
niten reduzierende Losungen leichteren Zutritt fanden. bald

endlich der Belemnit in kalkiges.. weifiliches Gestein hinein-

ragt. das innerhalb der roten Mergel nach Art der L6B-
kindlbildung eine sekundare Kalkanreiclierung darstellt

(s. oben).

Ein weiterer Beweis fur die Aufarbeitung der Minimus-
Schichten wnrde in der ..Korrosion" der Belem-
ii i t e n r o s t r e n gesehen. Xach den bisherigen Beob-

achtungen liegen dieselben ..zerbrochen. abgerollt. korro-

diert und von bohrenden Organismen angefressen'" in dem
Gestein. Obne Zweifel finden sich die Belemniten — und
zumal die groBeren Exemplare — in der Regel zerbrochen.

aber die Bruclisriicke sind allseitig scharfkantig. die zu-

sammengehorigen Stiicke liegen dicht aneinander und lassen

sich gewohnlich wieder zu dem voUstandigen Belemniten zu-

sanmienfiigen. sind auch im Salinenbruch haufig • durch

spiitere Gipsausscheidung verkittet. Alle liese Yerhaltnisse

deuten darauf hin, daB die Belemniten erst nach ihrer Ab-

lagerung — etwa bei der Aufriehtung der Schichten —
zerbrochen sind. Enter den weit liber 5000 aufgesammelten

Exemplaren zeigte auch eine kleine Anzahl von Stucken un-

verkennbare Spuren der Abrolhmg oder der Anbohrung durch

lx)hrende Organismen. Sieherlich aber war dies nicht haufiger

zu beobachten. als es in anderen belemnitenreichen Gestehien

— etwa der Gargas-Mergel vom Mastbruch bei Braun-

schweig oder des Mucronaten-Senon von Liineburg — der

Fall ist. Auch mag ein weiterer Teil der Belemniten
— woraui Stolley (16. ?. £8) aus Analogie mit anderen.

durch haufige Belemnitenfiihrung ausgezeichneten Ablage-

rungen hingewiesen hat — durch v iederholte Rollung und

Umiagerung wahrend der Entstehum des Sediments korro-

diert sein, zumal das Meer jedenfalls [m Beginn der oberen

Minimus- Schichten noch recht flach war. wie das grobe

Transgressionskonglomerat bekundet. Einen sicheren An
halt hierfur habe ich jedocli bei den Lrmeburger Belemniten

infolge. ihrer haufigen Uberkrustung ant sekundar ausge-

<chiedenem Kalk und Gips nicht gewinnen konnen. Bei -der
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Atehrzahl der Belemniten aber — das zeigen die Verhalt-

nisse an Ort und Stelle deutlich — hat die Korix>sion andere

Ursachen und ist bedingt durch die nach der Aufrichtung

•der Schichten in cliesen erfolgten Losungs- und Umsetzungs-
vorgange. GtAoel bezeichnet samtliche Rostren des

Belemnites minimus als mehr oder minder stark korro-

diert und abgerollt. Das trifft in dieser Verallgemeinerung

keineswegs zu, wie schon Stolley dadurch erwiesen hat.

daB er „Stiicke der var. attenuata und der* var. sub-

quadrata mit anhaftendem roten Ton gesammelt" hat, „die

ebenso frisch aussehen wie die moisten Rostren des jungeren

Bel. ultimoides von Liineburg". Alir liegen aus dem vor

dem siidlichen Teil des WeststoBes im Zementfabrikbruch

g-ezogenen Schurf viele Hunderte von Belemniten vor — und
diese Zahl laBt sich durch weiteres Aufsammeln beliebig

vermehren — welche nicht die geringste Spur von Korrosion
•erkennen lassen. Etwa ebensoviele wurden bei dem Frei-

legen des Transgressionskonglomerates gesammelt. Die

Stiicke sind samtlich so frisch und wohlerhalten, und be-

sonders die var. attenuata Sow. liegt in so schonen und
grofien (bis 70 mm langen) und mit der feinsten Spitze

versehenen Exemplaren vor, wie sie bisher wohi an keiner

norddeutschen Lokalitat gefunden wurden. Aber auch die an

anderen Steilen im Zementfabrikbruch gesammelten stark

korrodierten Eostren der var. attenuata und die vergipsten

Exemplai^ dieser Varietat aus dem Salinenbruch sind bis."

in die zarte Spitze erhalten, so daB eine Rollung und Um-
lagerung der Stiicke vollig ausgeschlossen ist. Nach meinen
Beobachtungen ist das Mengenverhaltnis zwischen korro-

dierten und nichtkorrodierten Belemniten einzig und allein

abhangig von der Stelle, an welcher die Belemniten auf-

gesammelt werden. Bei dem Abraumen der Schichten iiber

der Transgressionsflache im siidlichen Teil des Zement-
fabrikbruchs ergab sich folgendes: Gegen das Ausgehende
der Schichten hin (bis etwa 3—5 m unter der Tagesober-

flache) waren fast samtliche Belemniten korrodiert, in den
folgenden 5—8 m unter Tage, d. h. in der Hone, in welcher
die loBkindlartigen Konkretionen liegen, wurden teils frische.

teils korrodierte Rostren beobachtet, und zwar zeigte es

sich, daB die vollkommen im roten Mergel liegenden Exem-
plare stets frisch, die von einem entfarbten Kranz urn-

gebenen Stiicke zumeist korrodiert waren; in der Tiefe

der Grube wurden fast nur frische Belemniten gefundeai.

Nach den Beobachtungen an anderer Stelle ergab sich,
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daB die Korrosion der Belemniten nicht nur von der Nahe-
der Tagesoberflache, sondern in gleicher Weise auch von
der Naehbarschaft der Verwerfungen abhangig war, insofem
dort, wo eine Verwerfung durch die Schichten hindurch-

setzt, auch in der Tiefe der Gnrube fast nur korrodien •

Belemniten gesammelt wurden.
In wie weitem Unifang endlich chemische Losungen

und Umsetzungen bei der Korrosion der Belemniten eine

Rolle gespielt haben, das zeigten die Verhaltnisse im Sa-

Unenbruch aufs klarste. Sowohl in den dort' 2,50—3 m
machtigen Minimus-Schichten als auch in den liegendsten

2 m des Flammenmergels ist hier bei fast s a m 1 1 i c h e n
B e 1 e m n i t e n r o s t r e n der k o h 1 e n s a u r e K a 1

k

oberflachlich oder auch mehr oder weniger weit gegen
das Innere fortschreitend durch G- i p s ersetzt ,

und die Stiicke besitzen infolgedessen ein mehr oder

minder stark korrodiertes Aussehen. Auch sind die-

selben haufig mit Gips iiberkrustet und die einzel-

nen Bruchstucke der Belemniten durch Ausscheidung
von Gips in den Zwischenraumen wieder verkittet.

Unter den Tausenden der dort aufgesammelten

Rostren des Neohibolites minimus List, der Minimus-

Schichten und von Neohibolites Stolleyi n. sp. des Flammen-
mergels wurden nur wenige frische, wohlerhaltene und nicht

vergipste Exemplare gefunden. Auch Gagel hat hier die

ersten frischen Belemniten (die er als Belemtiites ultimus

bestimmte) ,,etwa 2,5 m tiber der Transgressionsflache"
— also wohl im tiefsten Flammenniergel — gesam-

melt und in den darunter liegenden Schichten „nur

aligerollte Belemniten gefunden, und zwar zwolf sichere

Belemtiites minimus und zahlreiche Zwischenformen". Von
der hier so auffalligen Vergipsung der Belemniten wircl

nichts erwahnt, was seinen Grund wahrscheinlich darin

haben diirfte, daB die Schichten zu jener Zeit nur in einem

flachen, oberflachlichen Anschnitt entbloBt waren und nach

meinen Beobachtungen bei der Mehrzahl der Rostren gegen

das Ausgehende der Schichten hin der Gips ganz oder teil-

weise wieder aufgelost ist, so daB bisweilen nur stark zer-

fressene oder fast bis zur Unkenntlichkeit ©atstellte Skelette

iibrig geblieben sind, welche vollkommen den stark korro-

dierten Stiicken gleichen, wie sie im Zementfabrikbruch

,ui einzelnen Stellen gefunden werden und wie sie Gagei.

(3. Texttaf., Fig. 17— 19) nach einigen besseren Stiicken

zur Darstellung gebracht hat.
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Die im Salinenbruch zu beobachtende „Korrosion" der

Beleniniten wirft aber auch einiges Licht a,uf das analog©

Vorkommen im Zementfabrikbruch. DaB es sich auch hier

zunachst um eine Vergipsung der Beleniniten und nach-

fragliche Auflosung des G-ipses handelt, orscheint trotz des.

ganz ahnlichen Aussehens der korrodierten Beleniniten wenig
wahrscheinlich, da Gipsausscheidungen in den Minimus-

Mergeln des Zementfabrikbruchs uberhaupt nicht beobachtet

wurden. Vielmehr diirften sulfathaltige, in den Schichten

zirkulierende Losungen — die entweder nur aus der Zer-

setzung des Pyritgehalts der Minimus-Mergel und des

darunter lagernden Konglomerats hervorgingen oder aber

auch von auBen her ihren Zutritt fanden — die Belem-

nitenrostren teilweise aufgelost und den hierbei primar
entstehenden Gips gleich mit fortgefiihrt haben4

). Durch
sekundare Kalkausscheidung sind die angelosten Beleniniten

dann groBtenteils wieder mit Kalk iiberkrustet und hierbei

nicht selten zwei oder mehreie Bostren fest miteinander

verkittet warden. Auffallend ist die Tatsache, daB die

starkste Korrosiori der Beleniniten hier mit denjenigem

Stellen zusammenfallt, an denen in den hangendsten Schich-

ten des Keupers unter der erwahnten Steinmergelbank nicht

selten in Kliiften und Spalten Ausscheidungen von faserigem

Colestin in bisweilen dezimeterdicken Platten vorkommen.
Nach der in den Erlauterungen zur geologischen Karte ver-

tretenon Anschauung entstammt dieser Colestin den oberen

grauen Mergeln der ,,Tfourtia" (= Flammenmergel), wo der-

seibe nicht selten in riesigen, bis nahezu 1 m Durchmesser
erreichenden, ellipsoidischen Knollen auftritt. Von dort ist

er angeblich an Kliiften und Verwerfungen ausgewandert
und an der Keupergrenze wiederum zur Ausscheidung ge-

kommen.
Ein letzter Beweisgrund fiir die Aufarbeitung der Mi-

nimus-Schichten wurde endlich in dem a n g e b 1 i c h e n

4
) Ahnliche, wenngleich noch weit starkere, lediglich auf

die Zersetzung von Schwefelkies zuruckzufiihrende Korrosions-
erscheinungen konnte ich vor Jahren im Lias C (Dispansus-
tmd Radiosa-Zone) von Dehme bei Porta beobachten, wo die

sehr zahlreich in den pyritreichen Kalken vorkommenden Beleni-

niten (Dactyloteuthis, Cuspiteuthis, Homaloteuthis und Mega-
teuthis) in der Tiefe der Aufschlusse stets wohlerhalten waren,
wahrend sie gegen das Ausgehende hin — dort wo die Schichten
allmahlich in Brauneisenmulm iibergingen — vollkomraen zer-

fressen waren, so daB es nicht gelang, die Bostren vollstandig aus-

dem Gestein zu losen.
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Zusammenvorkommen von Belemnites minimus und
Bel. ultimas gesehen, da nach den Untersuchungen Gagels
die „ganz frischen Belemnites ultimus sicher in tierselbeh

Schicht liegen wie die abgerollten, korrodierten Belem-

nites minimus", unci zwar wurden unter 1000 aufgesam-

melten Belemniten 20 angebliche Belemnites ultimus ge-

funden, die „unmittelbar auf der Transgressionsflache der

Steinmergelbank im Zementfabrikbruch, bzw. in den hoch-

stens 2—5 cm starken Resten der daraufliegenden grauen
Tourtiatonmergel" lagen. An anderer Stelle dagegen heiBt

es, daB im Zementfabrikbrach infolge Abtragung der Ton-

schicht durch Frost und Regen „jetzt die Belemniten zu

Hunderten in den Vertiefungen und Spalten der Steinmergel-

bank liegen geblieben bzw. zusammengespult waren". Das
wiirde also darauf hinweisen, daB hier die Schichten nicht

mehr in ihrem urspriinglichen Verband beobachtet wurden,
aus welchem Grande sich audi wohl das der Trans-

gressionsflache zunachst auflagernde Konglomerat der Be-

obachtung entzogen haben diirfte. Man wird daher um-
somehr Stolley beipflichten konnen, daB die Angabe bei

Gagel iiber das Zusammenvorkommen von Belemnites

minimus und Bel. ultimus „jetzt wohl kaum mehr als

ein vollgiiltiger BeWeis dafiir anzuseheii ist, daB dieser Bel.

ultimus wirklich der phosphoritischen Lage mit den vielen

»gerol'lten« dem Bel. minimus ahnlichen Belemniten ent-

stammt, da ; die Steinmergelbank eine Neigung von 40

besitzt, mid infolgedessen aus jungeren Schichten, welche

hoher hinauf iiber dieser Bank anstanden unci abgebau4

wurden. einige der frischen ultimus -&\m\ich.e,ri Rostren

herabgerollt sein und sich mit den korrodierten Rostren

gemischt haben konnen". Als weiterer bei dieser Angabe
zu beriicksichtigender Faktor k©mmt die bereits oben an-

gedeutete • Tatsache hinzu, daB infolge der die Trans-

gressionsflache durchsetzenden Querverwerfungen bisweilen

Belemniten verschiedenaltriger Schichten in unmittelbarer

Nachbarschaft voneinander gefunden werden, — ein Um-
stand, der bei ungiinstigen AufschluBverhaltnissen leicht

zu der Annahme fiihren kann, daB die betreffenden Belem-

niten ein und derselben Schicht entstammen. Nach meinen

Beobachtungen kommen aber die Schichten mit Neohibolites

ultimus d'Oeb. typ. uberhaupt nicht in die Streiehrich-

tiing der Minimus-Schichten hinein, da die groBte Vei-

werfung nur 17,5 m horiaontale Sprungweite besitzt, der

echte Neohibolites ultimus d'Obb. aber erst in den licliten.
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kalkreicheren Mergeln etwa 25—30 m iiber der Trans =

gressionsflache beginnt. Es konnte sich also- bei diesem

,,Zusammenvorkommen'' lediglich urn die damals noch nicht

geniigo rid erkannten und auch durch die jiingste diesbezug-

liche Publikation von Stolley keineswegs hinreiehend

scharf voneinander unterschiedenen minimus- und ultimas-

ahnlichen Arten handeln, und das wird auch durch die

Aufsammlungen in der Geologischen Landesanstalt bestatigt,

welche mir in bereitwilligster Weise durch Herrn Professor

1. Bohm zuganglich gemacht wurden. Dieselben enthalten

vom Zeltberg nur einige wenige echte Neohibolites

ultimas d'Orb., die noch in den lichten Kalkrnergeln der

Uitimus-Schichten bzw. den Kalken der „Varians-Schichten"

liegen. Alle iibrigen dortselbst befindlichen Belemniten der

„Tourtia" gehoren teils zum Variationskreis des Neohibolites

Stolleyi n. sp., teils zu Neohib. altimoides Sinz. oder zu

Zwischenformen zwischen beiden Arten.

Gegen das Hangende zu werden die roten Minimus-

Mergel allmahlich heller und gehen ohne deutliche Grenze
in graue, etwa 3—3,5 m machtige Mergel iiber, auf die

zunachst schwach rotliche, dann tiefrote Mergel von 3—4 m
Machtigkeit folgen, welche ihrerseits wiederum von mach-
tigen grauen Mergeln iiberlagert werden. Die ganze 20 m
ubersteigende Schichtehfolge ist als Aquivalent der Hoch-
stufe des Obergault, des Fl am men mergel s, zu be-

tiachten. Die untere Grrenze falit etwa mit dem Beginn der

grauen Mergel zusammen, da hier, zunachst sparlich, dann

ganze Banke erfiillend, der Inoceramus sulcatus Park, in bis

50
: mm groBen, jedoeh imnier mehr oder weniger flach-

*zednickten Exemplaren auftritt. Zwar wircl die ,jenannte

Art aus Norddeutschland verschiedentlich bereits aus den

oberen Minimus-Schichten angefiihrt, doch ist sie" besonders

fiir den Flammenmergel charakteristisch. Bei Folkestone

fallt ihre hauptsachliche Verbreitung in die unteren Schichten

de's Upper Gaalt, die zone of Inoceramus sulcatus (welche

als wichtige Leitform auBerdem den Inflaticeras varicosum
Sow. fuhrt), tritt aber nicht selten bereits in dem darunter

liegenden, als Ubergangsbildung zwischen dem Lower und
Upper Gaalt betrachteten junction- oder passage-bed auf,

das als bezeichnendes Fossil den Inflaticeras cristatum

Deluc enthalt.

Ein weiterer Grund, die untere G-renze des Flammen-
mergels an den Beginn der grauen Mergel zu legen, ist in

dem- Auftreten einer groBen Zahl von Belemniten zu sehen.
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wie si© den Minimus-Schichten vollig fremd sind, wahrend
der Variationskreis des Neohibolites minimus List, in

diesen Schichten bereits vermiBt wird. Die Untersuchung
der sehr zahlreichen Belemniten aus den unteren, unter

der roten Bank liegenden, grauen Mergeln des Flammen-
mergeis hat ergeben, daB es sich urn eine besondere,

zwischen Neohibolites minimus List, und Neohib. ultimoides

Sinz. stehende Art handelt, weiche von mir an anderer Stelle

als Neohibolites Stolleyi n. sp. beschrieben wird. Die-

selbe ist gleich dem Neohib. minimus durch eine grofie Fiille

stark variabeler Gestalten ausgezeichnet, die jedocli samt-

lich durch Ubergange aufs engste miteinander verbunden
sind. Gegeniiber der genannten Art ist sie durch mehr oder

minder starke dorseventrale Kompression des Querschnittes

ausgezeichnet, zeigt aber im iibrigen ganz ahnliche Va-

riationsrichtungen wie jene, insefem es sowohl zur Aus-

bildung bauchiger unci keuliger (var. subventricosa und
var. subclavata) wie schlank-zylindrischer und verhaltnis-

maBig plumper (var. tenuis und var. humilis) B.ostren

kommt, welche samtlich durch eine mehr oder weniger ge-

rundete Spitze ausgezeichnet sind im Gegensatz zu der mit

scharfer Spitze versehenen var. acuta. Insonderheit kehrt

auch die der var. attenuata Sow. eigentumliche Ausbildung

der lang ausgezogenen Spitze bei der vorliegenden Art in

gleicher Weise wieder (var. subattenuata). In der Reget

beginnt jedoch der Spitzenansatz bei letzterer sehr viel

fruher als bei der Mehrzahl der Exemplare des Neohib.

minimus, so daB die unverlangerten Ho'stren des Neohib.

Stolleyi stets geringere Dimensionen aufweisen als die der

genannten Art und eine Lange von 35 mm gewohnlich

nicht uberschreiten. Dagegen bleibt die var. subattenuata

des Neohib. Stolleyi mit bis 65
' mm langen Rostren an

GroBe nur unbedeutend hinter der var. attenuata des Neohib.

minimus zuriick. Neben den haufigeren Pormen mit flaschen-

halsformig ausgezogener oder sich mehr allmahlich ver-

jiingender Spitze finden sich solche, bei denen die Rostren

im Bereich der ausgezogenen Spitze deutlich konvex bleiben.

Solche Pormen werden durch ihre sehr schlanke Gestalt

unter Umstanden dem Neohib. ultimus n'Onn. etwas ahnlich

(var. pseudo-ultimus ) und konnen bei oberflachlicher Be-

trachtung leicht zu Verwechselungen mit ihm Veranlassung

geben.

Das Gestein des unteren Flamnienmergels ist ein murber.

bisweilen etwas schiefriger. blaugrauer bis griinlichgrauer
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Merge!, der in einzelnen Lagen haufig eine deutliche dunklere

Fleckung und Streifung erkennen . laBt in ahnlicher Weise
wie sie der mitteldeutsche Flammenmergel zeigt. Von diesem

ist jedoch das Gestein durch das Fehlen des Sand- unci

Kieselgehaltes ausgezeiehnet, so daB man den Liineburger

Flammenmergel wohl als eine Ablagerung in etwas groBerer

Kustenferne betrachten diirfte. Die Landmasse, die nocli

zur Zeit des Untergault und zu Beginn der oberen Minimus-

Schichten das grobe Material lieferte, scheint also zur Zeit

des Flammenmergels bereits restlos eingedeckt bzw. deren

Kiiste weit nach verlagert zu sein. Im Salinenbruch sind

die liegendsten 2 m des unteren Flammenmergels ebenso

wie die Minimus-Mergel von zahllosen Schnuren und Adern
von Fasergips durchzogen und die zahlreichen Rostren des

Neohibolites Stolleyi mehr oder weniger weitgehend

vergipst.

AuBer den genannten Fossilien liegen aus der unteren

Abteilung des Flammenmergels bisher lediglich die folgenden

Arten vor: Terebratula biplicata Sow., Kingena lima Defe.,

Terebratulina Martiniana d'Oeb., und Inoceramus sp. (nur

Bruchstiicke). Dieselben gehen in die hangenden roten

Merge! hinauf, wahrend der Inoceramus sulcatus Park, liier

bereits vermifit wird. Wie die unteren grauen Mergel des

Flammenmergels sind auch die roten Mergel in einzelnen

Lagen durch dunkle Fleckung und Streifung ausgezeiehnet

und enthalten gleich jenen eine gro-Be Fiille trefflich er-

haltener Foraminiferen, die bisweilen so gehauft auftreten,

daB sie dem Gestein ein weiB getiipfeltes Aussehen verleihen.

Bemerkenswert ist zudem das nicht seltene Auftreten von
Stielgliedern des Pentacrinus Zeltbergensis Wollem. Ge-

wohnlich sind die Fossilien wie in den roten Minimus-

Mergeln mit einem mehr oder weniger breiten, entfarbtien,

graugrunen oder weiBlichen Krauze unigeben, insonderheit

ist dies fast immer bei den zahireich vorkommenden Belem-

niten der Fall. Letztere, die offenbar Zwischenl'ormen

zwischen Neohibolites Stolleyi n. sp. und Neohib. ulti-

moicles Sinz. darstellen. bedtirfen — ebenso wie diejenigen

der hangenden grauen Mergel des oberen Flammenmergels —
am zu einer sicheren Deutung derselben zu gelangen. nochder
weiteren, genau horizontierten Aufsammlung. Erst dann wird

man auch an eine kritische Wiirdigung der von Stolley als

Neohibolites ultimoides beschriobenen Formen herantreten

konnen. die zweifellos Stiicke aus ganz verschiedenen Hori-

zonten umfassen, und zwar sowohl aus sicherem Flammen-
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merge! 'von Helgoland unci Liineburg als audi solche der
Tourtia von Salzdahlum und z. T. wonl.auch von Liineburg.

Einstweilen scheiden daher die Belemniten fur die Alters-

bestimmiung der Schichten wie auch fur den stratigra-

phischen Vergleicli als nicht verwendbar aus, und zwar
urn so mehr, als der mitteldeutsche Flammenmergel bisher

erst wenige und schlecht erhaltene Belemniten geliefert

hat. Von um so groBerer Bedeutung sind daher die Ammo-
nitenfunde, welche in den hangenden grauen Mergeln des

Flammenmergels gemacht wurden. Hier finden sich in den
etwa 7— 12 m iiber den roten Mergeln liegenden Schichten

nicht selten kleine, verkieste, stets mehr oder weniger ver-

driickte und mit Schwefelkies iiberkrusbete Ammoniten und
andere Fossilien, von denen die besser erhaltenen als

Inflaticeras inflatum Sow., Inflaticeras Bouchardianuin
d'Oeb., Hoplites (Anahoplites) cf. splendens, Sow., Puzosia
Mayoriana d'Oeb., Scaphites Hugardianus d'Orb.,Turrilit, s

Bergeri Beongn., Baculites sp. und Aucellina gryphaeoides
Sow. bestimmt werden konnten. Ohne Zweifel hegt nier also

die jiingste Zone des Obergault, die Zone des Inflaticeras

inflatum, vor, durch deren Nachweis ein groBer Teil der

am Zeltberge bisher als Tourtia angesprochenen Schichten

in den G-ault hinabriickt. Die genaue Grenze zwischen

Gault und Cenoman komite infolge AVasserandranges in

den Schurfgraben zurzeit noch nicht ermittelt werden. So-

viel aber ist sicher, daB bei dem allmahlichen tibergang

der Mergel des Obergault in die kalkreicheren Schichten

der Tourtia von einer ^Regression des Meeres in der Gi-enz-

zeit zwischen G-ault und Cenoman" bei Liineburg keine Rede
sein kann. Vielmehr deutet die fazielle Entwicklung der

Schichten von dem groben Transgressionskonglomerat der

oberen Minimus-Schichten iiber die schwach sandigen Mergel

dieser Stufe und die sandfreien Flammenmergel zu den

kalkreichen Mergeln und Kalken des Cenoman auf die stete

Vertiefung des Meeres hin, wahrend gleichzeitig die durch

grobe tenigene Zerstorungsprodukte und Glaukonit fiihrende

Sande gekennzeichnete Kiistenzone sich immer weiter nach

N"0 und vorschiebt. Der Regressionsphase des Obergault

-

meeres im 1 S des niederdeutschen Beckens, die durch das Ein-

setzen der Flammemnergelfazies gekennzeichnet wird, (vgL

Beck, Tekton. u. palaog. Untersuch. zwisch. Hildesheim una

Braunschweig, Abh. d. PreuB. Geol. Landesanst., N. F..

Heft 85, S. 42) entspricht hier im N eine Transgression

.

Das gilt nicht nur fur Liineburg, sondern in gleicher Weise



— 319 —

auch fur Heide— Henimingstedt in Holstein und
Jesseni t z in Mecklenburg wie fur das westliche Baltikum

iiberhaupt. An beiden Orten kehrt zudem die bei Luneburg
so charakteristische Fazies der roten G-aultmergel in voll-

kommen gleicher Ausbildung wieder. Aus der Bohrung von

Jessenitz enthalten die tiefsten, in der Sammlung der PreuBi-

schen G-eologischen Landesanstalt befindlichen, sicheren

Gaultkerne in zahlreichen Exemplaren sowohl die fur die

oberen Minimus-Schichten charakteristische var. subqaa-

drata Stoll. des Neohibolites minimus List, als auch die

var. attenuata Sow., wahrend von Heide mir bisher nur

der Neohibolites Stolleyi n. sp. bzw. dessen etwas jiingere

zum Neohib. ultimoides Sinz. hinuberleitende Mutation zu

Gesicht gekommen sind. An beiden Orten ist die Trans-

gression des oberen Gault erwiesen, bei Jessenitz nach
Haeboet iiber Keuper (s. v. Linstow, 9, S. 4), bei Heide

liber roten Tonen pernio -triassischen Alters (s. Gagel, 1 und
v. Linstow, 9, S. 13). Trotz der vielerorts zu beob-

achtenden iibergreifenden Lagerung des Obergault scheint

aber der Obergault-Transgression nicht jene gewaltige Be-

deutung zuzukommen, die man derselben bis in die jiingste

Zeit beigemessen hat. Nachdem sich bei Ahrensburg unci

Dobbertin gezeigt hat, da6 die dortigen durch Fiihrung

von Phosphoritknollen ausgezeichneten Griinsandvorkommen
dem Untergault angehoren, wird man

.
die zahlreichen ahn-

lichen Vorkommnisse von Mecklenburg, Pommern und Bran-

denburg einer erneuten Nachprtifung unterziehen miissen.

Fur das westliche Baltikum kann es schon heute als fest-

stehend angesehen werden, daB die Obergault-Transgression

nur eine weitere Auswirkung der voraufgegangenen Unter-

gault-Transgression bedeutet. Ob die bei Luneburg ange-

deutete Begressionsphase vor Ablagerung der oberen Mi-

nimus-Schichten nur eine lokale Erscheinung darstellt oder

ob ihr eine weitergehende Bedeutung in dem sich seit dem
Untergault vollziehenden Transgressionsvorgange zukommt,
das zu klaren, bleibt kiinftigen Untersuchungen vorbehalten.

Aber auch die Untergault-Transgression im westlichen Bal-

tikum findet ihren Weg vorbereitet, wie die mittelneokomen
Geschiebe von Ahrensburg und Otjendorf (vgl. Eknst
a. a. 0., S. 288) aufs klarste bekunden. In welchem Um-
fange freilich das Mittelneokom-Meer vom westlichen Bal-

tikum Besitz ergriffen hat, ist heute noch in Dunkel ge-

hullt. Die groBe Haufigkeit der Geschiebe an den holstei-

nischen Fundplatzen unci ihre petrographische Verschieden-
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heit weist darauf hin. daB die genannte Stufe hier eine ausge-

zeichnete Entwicklung erfahren hat. Bei der weitgehenden

Ahulichkeit Hirer Gesteine mit manchen Geschieben des

obersten Dogger (Callovien) ist die Moglichkeit nicht von der

Hand zu weisen. daB dieselben an anderen Orten bisher liber -

sehen — bzw. nicht erkannr — wurden. Wie dem a-uch sei,

welche Ausdehnimg das Mittelneokom-Meer hier im X ge-

habt hat. das eine erhellt deutlich. daB das Wiedereindringen

des Kreidemeeres in das „niederdeutsche Becken" nicht

gleichmaBig erfolgt, sondern daB sein VorstoB zunachst

jene Gebiete ergreift. welehe zur jiingeVen Jurazeit am
langsten vom Meere beherrscht wurden. die „niedersach-

sische Bucht" und das „Baitikum". um dann mit t'ortschrei-

tender Transgi*ession — vielieicht durch knrze Phasen der

Regression unterbrochen — immer weitere Landstrecken

nnter die Bedeckung des Meeres zu bringen und so einer

allgemeineren Uberflutung Baum zu geben.
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Herr G. BERGr spricht sodann iiber den „Mechanismus
der Seifenbildung".

Zum ersten Vortrag auBern sich die Herren Gag-el,

Wolff, Pompeckj, Keilhack unci der Vortragende, zum
zweiten die Herren Krusch, Lennemann, Pompeckj und
der Vortrag-ende.

Herr J. F. POMPECKJ fuhrt uber die

Herkunft der Gerolle von Graniten, Gneisen und Quar-
ziten im Transgressionskonglomerat des Gault von Liine-

burg,

welche Herr Ernst durch seine so ergebnisreichen, griind-

lichen Untersuchungen nachgewiesen hat, das Folgende aus:

Zwischen der Fauna des Mittelkambriums Bohmens und
jener Skandinaviens sowie des poinischen Mittelgebirges

herrschen die bekannten, auffaliigen Unterschiede besonders

in den Formen der Paradoxiden und der Ptychopariden (i.

w. S.). Sie fuhren zur Annahme einer trennenden Land-

21
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Erklarungen zu Tafel XI und XII.

Tafel XL
Eig. 1. Blick vom Zeltberge iiber den westlichen Teil des Zement-

fabrikbruches und die Schafweide („Rotenburger Landereien")
nacli Westsiidwesten. Im Mittelgrunde des Bildes der "West-

stoB des Bruches mit der nach Suclen (links) in den Bruch
kulissenformig vorspringenden Transgressionsflaclie iiber

dem mittleren Keuper. Links am Rande der am weitesten
nach Osten verschobene Teil der Transgressionsflaclie;

rechts davon unter dem vordersten Hause die abgeraumte
Transgressionsflaclie mit dem darauflagernden Basalkonglo-
merat der oberen Minimus-Schichten (Quadrat rechts von der
Person) ; unter der weidenden Kuhherde (mit Rasen be-

deckt) der von Gagel (2, S. 246, Fig. 1) wiedergegebene
Teil der Transgressionsflaclie. In der Mitte des Bildes (im
Schatten liegend) die Hauptquerverwerfung ; rechts davon (unter

dem linken Teil des Geholzes) der am weitesten zuriick-

springende Teil der Transgressionsflaclie (in zwei hell

erscheinenden Quadraten angeschurft) ; unter dem rechten
Teil des Geholzes (Schattenpartie in dem weiB erscheinenden
Keuper-Gaultvorsprunge) der sclirag in die Grubenwand
hineinstreichende Teil der Transgressionsflaclie (vgl. S. 294).

Fig. 2. Die korrodierte und von bohrenden Organismen des
Obergault-Meeres angebohrte Steinmergelbank des mittleren
Keupers (vgl. S. 294).

Tafel XII.

Fig. 1. Diskordante Auflagerung des Transgressionskonglomerates
der Minimus-Schichten auf mittlerem Keuper (in schrager
Aufsicht gesehen). Uber den gekreuzten Hammern das
Transgressionskonglomerat; rechts im Bilde die von
Schwundrissen durchzogene Steinmergelbank; in der Mitte

und links die hangenden dolomitischen Keupermergel ; im
Hintergrunde (senkrecht angeschnitten) die Minimus-Mergel.
Von links unten nach rechts oben schrag durch das Bild
verlaufend eine kleine postunterkretazeische Verwerfung,
welche rechts oben im Bereich der Steinmergelbank in eine

Flexur ubergeht (vgl. S. 295).

Fig. 2. Das Transgressionskonglomerat (in der Aufsicht gesehen)

mit groBen korrodierten Steinmergelgerollen (vgl. S. 297).
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schranke. Aus vorkambrischer Zeit wurde in die des Kam-
briums hiniibergerettet ein Landriicken, der aus dem Bereick
der Nordsee und der jiitischen Halbinsel iiber mindestens
das mittlere Norddeutschland gegen SO, gegen den Ostrand
des heutigen bohmischen Pfeilers, gegen Oberschlesien und
die Karpathen hinzog1

). Sein Nordostrand strich westlich und
sudlich an Bornholm vorbei. Im N mag dieses Land mit dem
von J. Kiaee fur das Unterkambrium geforderten siid- und
zentralnorwegischen Lande verbunden gewesen sein. Auf
eine solche trennende Schranke, die im Oberkambrium nach
S und W zu an Ausdehnung gewonnen haben wird, die

dann aber im Silur verschieden weitgehenden Uberflutungen

imterworfen wurde, sind auch die Unterschiede zwiscben
den Faunen des bohmischen und des skandinavisch-baltischen

Silurs zuruckzufuhren2
).

Um die Wende Silur - Devon wurde mindestens der
nordliche und nordwestliche Teil dieses uralten Hoch-
gebietes durch die mit der kaledonischen Faltung verbun-

denen Krustenbewegungen mit dem zum nordeuropaischen und
nordatlantisch - laurentischen „Alten - Bx)tesandstein - Landed
anwachsenden fenno - skandischen Landkern zusammen-
geschweiBt. Die Unterschiede zwischen den unterdevonischen

Ablagenmgen des Ober- und Unterharzes, die Unvollstandig-

keit und die petrographische Ausbildung des Unterdevons

im Oberharz lassen das nahe Land im N des Harzes mit

geniigender Deutlichkeit erkennen3
).

Im mittleren und oberen Devon, im Kulm, im Zech-

stein, Muschelkaik, durch Lias und Dogger hindurch er-

folgten weitere, immer wieder durch Landzeiten unter-

brochene Uberflutungen von gewiB sehr verschiedener Aus-

dehnung.

Durch die tektonischen Vorgange der kimmerischen oder

saxonischen Gebirgsbildungen wird gegen Ausgang der Jura-

1) S. N. Jahrb. f. Min., 1919, S. 332.
2
) Feech (Leth. pal., Band 2, Karte 2) hat diesem Gedanken

durch die Konstruktion seiner silurischen „europaischen Land-
enge" Ausdruck gegeben.

3
) Mit auf den Einfluft dieses alten, zum Old-red-Kontinente

geschlagenen Hochgebietes ist wohl sicher auch das nach SO
gerichtete Umlenken der variskischen Faltung im Osten des

Harzes zuruckzufuhren. Und die SchweiBnaht zwischen ihm und
dem fenno-skandischen Kern, in einem seit kambrischer
Zeit immer wieder auflebenden Troggebiet, fallt wohl mehr oder
weniger mit der von Toenquist konstruierten Grenze zwisclien

dem baltisch-skandinavischen Schilde und dem saxonischen
S^hnilengebiete zusammen, oder liegt dieser wengistens paralleL
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zeit ein groBer Teil des alten Hochgebietes — etwa im
Raume zwischen Weser und Oder — abermals Land und
tritt mit den Gebieten des Harzes und der „rheinischen

Masse" in Verbindung. Dislokationen verschiedenen Aus-
maBes, welche, wie das weitere Vorland des Harzes, das

Eggegebiet und das Weserbergland, so auch dieses Weser

—

Oder-Land betroffen haben, ermoglichten abtragenden
Kraften ein stratigraphisch verschieden weites Tiefgreifen4).
In der Nachbarschaft des heutigen Liineburg wurde selbst

alter kristalliner Untergrund, vorkambrisches Gestein der

alten kambrischen Nordwest - Siidostschwelle bkxBgelegt,

so daB es den Transgressionen der alteren Kreidezeit zum
Opfer fallen konnte5

).

Hochbedeutsam sind somit die Ausblicke auf die Palao-

geographie der norddeutschen Flachlandgebiete, welche wir
der tiefgriindigen Arbeit von Herrn J]rnst verdanken.

*) Man vergleiche die verschieden grojBen .stratigraphischen

Liicken zwischen der transgredierenden unteren Kreide und ihrem
Liegenden in der Umrahmung des Harzes, in der Sackmulde, im
Hilsgebiet, der Egge usw.

5
) Aus den, wie Herr Eenst hervorhebt, von den Harzer

Graniten verschiedenen Granitgerollen im Liineburger Gault
konnte auch ein anderer SchluB gezogen werden : Nahe der
Liineburger Gegend drangen — wie im Harz — in nachkulmischer
Zeit kristalline Massen empor. Die Verwitterung und die Ab-
tragungen der Hotliegend-Zeit gingen bis auf sie hinab, und
die Granitgerolle im Gaultkonglomerat entstammen Schuttresten
des Eotliegenden, welche durch Abtragungsvorgange im jiingsten

Malm und im tieferen Neokom freigelegt worden waren. Das ware
ein Analogon zu der Erklarung, welche Beauhausee fur das
Vorkommen kristalliner Gesteine in den Tuffen der Urach-
Kirchheimer Vulkangruppe gibt; er sieht in ihnen Zeugen von per-

mischen Schuttstromen. Aber: die kristallinen Gemengteile in den
Harzer Grauwacken des Kulm weisen auf ein im N des Harzes
gelegenes Land hin, in dem vor-oberkarbonische und damit alte,

m. E. sehr alte, kristalline Massen — und nicht etwa nur der
Umlagerung verfallende Sedimente, wie alter Roter Sandstein
und anderes — zur Verfiigung gestanden haben. Solche Massen
konnen mehrfach, so auch wieder in der unteren Kreide, als Vorrat
fiir die Bildung sedimentarer Gesteine in Anspruch genommen
worden sein.

Nach Grenehmigung des Protokolls wird darauf die

Sitzung geschlossen.

v. w. o.

Pompeckj. Schneider. BArtling.
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